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Das Imndertjiilirige Jubil 
Am 25. September dieses Jahres war ein Jahrhundcrt 

vergangcn seit dem Tage, an welchem der erstc Iloch- 
ofen auf der Konigshiitte angeblascn wurde. Die 
Griindung dieses Hiittenwerkes war ein Epoclie machendes 
Ereignis in der Gcschiclitc der Industrie Preufsens und 
Deutschlanils, denn dic Konigshiitte war die erste, mit 
Dampfkraft betriebene Kokshocliofenanlage auf dem Kon- 
tinent. Der Bau der Konigsliiittc bildete den Abschlufs 
und dic Kronung des yon Friedrich dem Grofsen be- 
gonnenen Griindungswerks, durch welches

und Iliittenindustrie
die ober- 
ins Lcbcnschlcsischc Bergwerks 

gerufen wurde.

Dic vom Geh. Bergrat Junghann zur Jubilaumsfeier 
yerfąfstc Denkschrift cnthiilt die Entwicklungsgeschichtc 
dieses bedeutenden Hiittenwerkes. der wir dic nach- 
folgcndcn hochintcrcssantcn Mitteilungen entnehmen.

Schon bald nacli der Einnaiime Śchlcsicns hatte Kunig 
Friedrich der Grofse durch ciii Patent vom 25. Novembcr 
1741 sein personliches Intcressc fiir das Bcrgbauwescn 
in Sćhlcsien kund gegeben, indem cr jeden, „der etwas 
Vćrniinftiges und Erspriefeliches in Bcrgwerkssachcn 
yorzubringen hatte", auffordorte, „solchcs ungcscheut 
sogar bei Seiner Majestat Allerhoclisten Person zu 
thun". In den Jaliren 1754 und 1755 hatte er dann 
dic beiden Ilocliofen- und Frischfeucranlagcn Malapane 
und Kreuzburgcrhiittc gcgriindęt trotz der Unruhen, 
wclche dic Kriegsjahre mi t ' sicii bracliteni Nach dcm 
Ilubcrtusburgcr Frieden wurde zur Pflegc des Bergbaucs

iiiiiii der Konigshiitte.
ein besonderes Bergwerks- und Hiittcndepartement ais 
siebente Abteilung des Gencraldirektoriums in Berlin 
crrichtet, wclchem spiiter auch die koniglichcn Eiscn- 
hiitten iiberwiesen wurden. Endlich waren im Jahre 
1769 dic rcvidierte Bergordnung fiir das souv. Ilcrzogtum 
Schlesien und dic Grafschaft Glatz, sowie das Gencral- 
priyilegiuin wegen Erriehtung der Oberschlesischen 
Knappschaftskasso verliehcn und neu bestatigt, von 
welchcn man eine Ilebung des Borgbaues erwartete. 
Aber dicsc Bcstrebungen des Kiinigs waren zuniichst 
noch von wenig Erfolg begleitet, bis es ihm gelang 
Manncr an dic Spitze des Bergwescns zu setzen, wclche 
die ihnen gcstcllte Aufgabc in gliinzcndcr Weise liisten. 
Es waren dies der ehemaligo kursaclisischc Berghaupt- 
mann Ant on Fr e i h e r r  v. H e i n i t z  und scin Nach- 
folger ais Clief des Bergwerks- und IHittendcpartemcnta 
der Fr e i h e r r  v. Red  en,  welcher bereits im Jahre 
1780 zum Direklor des schlesischcn Obcrbergaints 
berufen worden war und 6  Jahre spiiter in den Grafcn- 
stand erhoben wurde.

Es wiirde hier zu weit fiihren, wollte man cingehend 
die Ycrdionstc dieser beiden hervorragendon Manncr und 
ihrer Mitarbeitcr um Schlesicns Bergbau und Eisen- 
hiittcnindustric heryorheben, crwiihnt sei nur, dafe auf 
v. R e d c u s  Veranlassung kiiniglichc Steinkohlcngrnben 
bei Zabrze, Oberlagiewnik und Chorzow im Jalire 1786 
eingęrichtet wurden.

Da die Ilolzbestandc Obcrsclilesicns um diese Zeit 
nicht iiberall mehr dcm zunehmenden Bedarf der Hiitten an
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Holzkohlen geniigten, wurden im Bergdepartement eifrige 
Studien wegen Einluhrung des englischen Koks-Hochofen- 
betriebes angestellt. Das Resultat mehrerer Studienrcisen 
Graf Redens nach England, auf deren Ietzter er von 
dem Bauinspektor Johann Friedrich Wedding begleitet 
wurde, war, dafs im Jahre 1793 von Wedding zunachst 
den Plan zum Bau einer Kokshochofenanlage bei Glei- 
witz fertigstellie. Ais der dortige Ofen ani 21. Sep
tember 1796 angeblasen und nach anfiingliehem Mife- 
erfolg in der zweiten Hiittenreiso von 24 Wochen Dauer 
gutes Roheisen geliefert hatte, erteilte Konig Friedrich 
Wilhelm III. am 15. November 1797 die Genehmigung 
zur Inangrifiiiahme der Vorarbeitcn fiir ein grofeeres 
Eisenhiittenwerk mit Dampfmaschinenbetrieb, welclies 
dazu bestimmt war, don steigenden Bedarf der bei 
Gleiwitz gegriindeten Eisengiefserei an Roheisen zu 
decken. Der Bauplatz fiir dasselbo wurde auf dcm
Felde der Steinkohlengrubc bei Obcrlagiewnik und 
Chorzow an einem Punkte gewahlt, welcher ais der
reichlialtigste fiir die Kohlengcwinnung ausgemittclt 
war. Dafs hier auch Kalksteine in nachśtcr Nahe bei 
Cliorzow massenhaft vorhanden waren, war bereits fest- 
gestellt, aber aucli fiir den Erzbezug lag der Ort be
sonders giinstig, indem nicht nur die Tarnowitzer und
Beuthener Brauneisenerze und die Thoneisensteine bei 
Zalenze und Kochlowitz in entsprechendcr Niihe zur 
Yerfugung standen, sondern auch noch die reichen Erz- 
vorkommen im damaligen Ncuschlcsien d. i. in dem- 
jenigen Teile Grofs-Polens, welclies im Jahre 1793/95  
an Prcufson geiallen war, spater aber wieder rerloren ging.

Um dem neuen Werke einen Stamm guter Arbeiter 
zu gcwinnen und zu erhalten, wurde schon im Jahre 1798 
der Bau einer Arbeiter-Kolonie in AngrifT genommen.

Wahrcnd des Baues der Kolonie fertigten Wedding 
und Baildon, ein schottischer Hiitteningenieur, welcher 
zu Weddings Unterstiitzung hierzu besonders engagiert 
war, dic Zeiclmungen und Anschlagc fiir dic Ilochofen- 
anlage und fiir die Mascliincn solbst. Graf Reden be- 
antragte nunmehr die Ausfiihrung des Baues, indem er 
einen Ueberschlag der Selbstkosten des auf dcm neuen 
Werke zu gewinnenden Roheisens vorlegtc, welcher 
einen Minderaufwand von ca. 6  Sgr. pro Centner gegen 
die Kosten der Rohcisenerzeugung in Gleiwilz nacli- 
wies. Am 17. Februar 1799 erfolgte darauf eine 
Kahinettsordre, durch welche die friilier erteilte Ge- 
nehmigung bestiitigf, die sofortige Erbauung zweier 
hohen Ocfen mit den dazu erforderlichen und bereits 
projckticrtcn Nebengebiiuden „approbiert" und bestimmt 
wurde, dafs dieses Werk den Namen „Konigshiitte" 
erhalte.

Die Ausfiihrung der Ilochofenanlage fand genau nach 
den Anordnungen der Kabinettsordrc statt. Die Iliitte 
wurde so nahe ais moglicli an die Grube gelegt und 
mit derselben durcli einen eisernen, nach der Hiitte

abfallenden Schienenweg in Verbindung gesetzt, sodafs 
die Kohlen aus dem Schacht unmittelbar in die Kolilen- 
wagen gestiirzt und nach der Koksbank gebracht. werden 
konnten. Letztere war von dem Hauptfiirderpunkt der 
Grube 2050 Fufs entfernt, sodafs ein einziges Pferd 
den ganzen Kohlenbedarf fiir zwei in Betrieb befindliehe 
Ilocholen tiiglich von der Grube heranbringen konnte. 
Zur Verkokung waren ausschlielślich Stiickkohlen be- 
Stimmt, welche mittelst Meilerbetriebcs abgeflammt 
wurden, die Kleinkohle diente zur Kcsselfcuerung. Die 
beiden zuerst erbauten Hochofen erhiclten eine Ilohe von 
40 Fufs und eine Kohlensackweite von 11 Fufs 4 Zoll, 
beide waren durch eine gcmcinschaftliche Giefshiitte 
miteinander vcrbunden und jeder mit einem besonderen 
Gichtturme versehen, in welchem die Beschickung mit. 
Wasserbalance-Maschinerie auf dic Ofengicht gezogen 
werden sollte. Das Maschinengebaude beland sich in 
der Mitte der Anlagc auf der Ilinterseite derselben 
mit zwci 40 zolligcn, cinfach wirkenden Dampfmaschinen 
welche zwei Gebliise-Cylinderkolben von 12 Zoll Durch- 
messer und 7 Fufs Hubhohe 11 bis 12 mai in der Minutę 
iu Bewogung setzten, sodafs einem jeden der zwei im Be
triebe befindlichen Hochofen in der Minutę 2400 Kubikfufs 
Luft mit einer Pressung von 23/ 4 bis 3 Plund fiir den 
Quadratzoll zugeteilt werden konnten. Der in Gleiwitz 
erfolgte Gufs des Gcblasecylindcrs von 42 Zoll lichtem 
Durclimesser und 10 Fufs Gcsamthohe und die weitere 
Bearbeitung desselben in der mechanischen Werkstatte 
war eine bemerkenswerte Leistung inliindischer Industrie.

Im Herbst des Jahres 1802 konnte dic erste An- 
lage der Konigsliiitte ais vollendet angesehen werden. 
Die erste Iliittenrcise des Redenofens dauerte elf 
Wochen; dann traten Vcrsetztingen ein, welche durch 
Storungen im Maschinenbetriebe sich vcrschlimmerten, 
sodafs der Ofen am 5. Dezember ausgcblascn werden 
mufste. Die zweitc Hiittenreiso hatte eine Dauer 
von 19 Wochen und lieferte 7124 Ctr. Roheisen. 
Man kam hierbci der projektierten Produktionsmenge 
von 400 Ctr. pro Woche und Ofen schon ziemlich 
nahe. In demselben Jahre wurde auch der Ofen Nr. 1 
in Betrieb gesetzt, jedoch mit geringerem Erfolge, wie 
denn iiberhaupt die Betricbsresultatc in den ersten 
Jahren selir wcchselvolle blieben. Alle Schwicrigkeitcn 
aber, welche sich der Fortentwieklung des jungen Werkes 
entgcgenstellten, wurden von den energischen und um- 
sichtigen Leitern des Werkes iiberwunden, die in ibren 
Bemiihungen unterstiitzt .wurden durch die Leichtigkeit 
der Gewiunung von Kolilen, Erz und Kalkstein, welche 
sich in unmittelbarer Nachbarscbaft. zusammen vor- 
fanden und durch die aufserordentlich miifsigen Preise, 
zu welchen die Rohmaterialien bei niedrigen Lohn- 
und Fraclitsatzcn zum Hiittenplatz gescbafft werden 
konnten. Die Erzeugungskosten des Roheisens ent- 
sprachen schon sehr bald annahernd den Erwartungcn 
und bereits im Jahre 1804 konnte das Werk bei einer
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Produktion von 20 000 Ctr. Roheisen den ersten barci: 
Ueberschufe von 5226 Thalcrn an dic Staatskasse 
abfiihren.

Eine gliinzonde Zukunft der oberschlcsisclien Eisen- 
industrie schicn gesiclicrt, ais im Jałirc 1806 der un- 
gliickliche Ausgang des Krieges mit Frankreicli eine 
vi)lligc Umwalzung der Verhaltnis8 C und der Staats- 
yerwaltung zur Folgę hattc. Das Generaldirektorium 
wurde aufgelost und auch der Minister Graf Re d e n  
crhielt am 20. August 1807 seinen Absehied.

An die Spitze der Borg-, Hiitten- und Saliucn- 
verwaltung, welche nunmeiir gebildet und dem nach 
Freiherrn v. Stcins Vorschl;igen neu gegriindeten Finanz- 
ministerium zugetcilt wurde, trat der Geheimc Ober- 
fmanzrat Karsten.

Die Entwicklung der schlesischcn Hiitten in den ersten 
Jahrzelinten des 19. Jahrhunderts ist vor allem dem 
nachherigen Oberberg- und Iliittenrat Carl  J o ha nn  
Bernl i ard Kar s t e n  zu verdanken. Er erbaute im 
Jalire 1809 dic Lydogniazinkhiitte zu Konigsliiitte und 
entfaltete dann, 1810 an Stelle des 1809 verstorbenen 
Oberhiittenrats A b t zum Oberhiittenverwalter ernannt, 
auch auf den Eisenhiittcn eine riilirige Thiitigkeit bei der 
Darstellung von Gewehrarmaturstiickcn und Munition, 
welche unter den kriegerischen Verhaltnissen damaliger 
Zeit von der weittragendsten Bedeutung wurde. Aber 
auch durch Ausdehnung des Gusses fiir Briickenbau, 
Bildgiefserei und besonders fur den Haus bedarf wufete. 
Kars t en  die "Werke zu beschaftigen. Zu dieser 
Beschiiftigung fiir Giefsereizwccke traten im zweiten 
Jahrzehnt noch erhebliche Ablieferungen von Roh
eisen zur Stabeisenfabrikation an Frisclihutten in 
Schlesien sowie auch an mehrere Werke in der Mark 
Brandenburg. Der Beschiiftigungsgrad der Ocfen blieb 
somit wahrend des ersten Jahrzehnts ihres Bestelicns 
trotz aller politischer und wirtschaftlicher Wirren dieser 
Zeit ein vorziiglichcr.

Mit Schlulś 1818 legte der Konigliche Ober-Bau- 
direktor Wedding sein Amt ais Dirigent der Konigshiitte 
nieder, sein Nachfolger wurde im Jalire 1819 der Ober- 
hiittcninspektor Martini. Gleichzeitig wurde die bisherige 
Abhangigkeit der Verwaltung von dera Hiittenamt in 
Gleiwitz aufgehoben. Unter Martinis Leitung stieg die 
Produktion der Konigsliiitte, welche in dem Jahrzehnt 
1809— 1818 ca. 28000 bis 38000 Ctr. Roheisen jahrlich 
betragen hattc, schon wahrend des nachsten Jahrzehnts 
auf 61000 bis 73000 Ctr. In der ersten Halfte der 
dreifsiger Jahrc ging die Leistung des Werks auf 
80— 90 000 Ctr. in dic Hiilie.

Im Jahrc 1838 crwuchs der Konigsliiitte eine er
hebliche Konkurrcnz durch dic vom Grafen Hu g o  
I l c n c k e l  von Do n n c r s ma r c k  errichtete Laurahiitte, 
auf welche aufser dem koniglielien Iluttcnmeister Nagło 
eine grofse Zahl der besten Huttenarbeiter iiberging. Ver- 
melirt wurden die Schwierigkeiten noch durch das Ein-

dringen von schottischem Roheisen, welehes zu aufser
ordentlich billigen Prciscn nach Deutschland kam. Unter 
diesen schwierigen Verhaltnissen anderte der Hiitton- 
meister Eck (Nagłos Nachfolgcr) den Betrieb soviel ais 
moglieh dahin ab, dafs die Ilochofen nicht mehr wic 
bisher Yorwiegend Giefsereiroheisen, sondern zur Ver- 
urbeitung in Frischfcuern geeignetes Produkt erzeugten.

In den dreifsiger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
gab das Aufkommen und die schnelle Verbreitung der 
Eisenbahnen dem gesamten Wirtschaftsleben eine neue 
maehtigc Anregung. Ein Ausflufs derselben ist die im 
Jalire 1836 von dem damaligen Obcrbcrghauptmann 
v. W a l t h e i m  erlassene Verfugu»g an das Konigliche 
Oberbergamt zu Breslau, welche bestimmte, dafs der 
Plan fiir eine Puddlingshiitte und ein Walzwerk auf 
der Konigsliiitte schleunigst auszuarbeiten sei. Das 
Projekt umfafste acht Puddelofen, sieben Schweifs- und 
Warmeofen und zwei Walzwerke nebst einem Stirn- 
hammer. Die Bausumme wurde auf 150 000 Thaler 
veranschlagt. Die Alvenslebenhutte wurde nacli diesem 
Projektc im Jahre 1844 fertiggestellt.

Am 29. August 1852 nalim Konig Friedrich 
Wilhelm IV. an der wegen der lierrschenden Cholera 
auf diesen Tag verschobcncn Feier des 50jahrigen 
Jubilaums des Werkes teil und wohnte der Entliiillung 
des Denkmals fiir den Grafen Rcdcn auf dem Reden- 
berge bei Konigsliiitte bei.

In den 50er Jahren wurde eine ganz bedeutende 
Vergrofserung der Hiittenanlagen vorgenommen, die 
beinah einem vollstandigen Neubau gleichkam. Das 
Werk erliielt hiermit im wesentlichen die Gestalt, 
welche es im Jahrc 1869 beim Uebergang in Privat- 
besitz hatte. Man reclinetc bei dieser grofsartigen 
Erweiterung auf eine Erzeugung von ca. 500 000 Ctr. 
Roheisen und 300 000 Ctr. Walzwcrksfabrikaten. Nebcn 
dem Umbau der alten Oefen in vergrofsertem Mafsstabe 
wurden noch vier neue Ilochofen modernor Konstruktion, 
zwei neue Gebliisemaschincn von je 100 Pferdekriiften 
und zwei dergl. yon 120— 150 Pferdekriiftcn, ferner 108 
geschlossene Yerkokungsofen mit dariiber liegenden 
Dampfkesseln, sowie eine Feinofcnhiittc mit zwei Gas- 
flamniofen errichtet. Aufser einem Erweiterungsbau der 
alten Alvenslebenhuttc wurde ferner ein grolśartigcs 
neues Schienen- und Stabeisen-Walz- und Hammcrwerk 
(Alvenslebcnhiitte II) gebaut. Zur Befriedigung des 
\'’olinungsbediirfnisses der Arbeiter schritt man im Jahre 
1853 zur Anlage grbfserer Arbeiterkolonien.

Im Jahre 1865 wurde das Bessemerstahlverfahren 
auf der Konigsliiitte eingefiihrt, mit welchem bald 
brauchbare Produkte erzielt wurden. Am l.Januar 1870 
ging das Werk mit allem Zubehor, namentlich auch 
mit allem Besitz an Erz- und Kalksteinfeldcrn in 
das Eigentum des Graf en  H u g o  I l e n c k e l  von  
D o n n e r s m a r c k  a u f  Ha k l o  zu einem Kaufpreise von
1 003 000 Thaler Iiber. Der Ratgeber, welcher den Orafefi
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Hugo Ilenkel zu diesem Geschiifte veranlafst batte, war 
der Direktor. R i c h t e r  von der dem Grafen selbst 
gehorigen Laurahiitte.

Sclion im ersten Jalire gelang es Richter, den Beweis 
von der Riehtigkeit seiner Ansicht iiber den Wert des 
angekauften Werkes zu liefern, dasselbe braelite im 
Jalire 1870 einen Ertrag von iiber 400 000 Tlialern, 
und gestiitzt auf diese Leistung, wurde es ilun leielit 
ein Konsortiuni zu bilden, welches das Berg- und Hiitten- 
werlt Konigshiitte, in Verbindung mit der Laurahiitte 
nebst einem ca. 1 Million QuadratIachtor grofsen Fcldes- 
feil der Hugo llenckclschen Steinkohlengrubenfelder bei

Laurahiitte, gegen einen Kaufpreis von 6 Millionen Tlialer 
vom Grafen Hugo Henckel erwarb und unter Beitritt des 
Grafen eine Aktiengesellschaft „Vereinigte Kiinigs- und 
Laurahiitte, Aktiengesellschaft fiir Bcrgbau und Hiitten- 
betrieb zu Berlin" zur Bewirtschaftung dieser Objekte 
bildete. Die Uebergabe erfolgte am 1. Juli 1871.

Gegenwiirtig nehinen die Werksanlagen der Konigs- 
liiitte allein einen Flachenraum von 50,5 ha ein. Die 
Zahl der Bcamtcn betragt 307, die der Arbeiter 6159. 
An Betriebskraften sind 266 Dampfmaschinen mit einer 
Leistungsfahigkeit von 21 833 Pferdestarken, sowie 
196 Dampfkessel mit 15 167 qm ITeizflache yorhanden.

CSaskraft - Primaranlagc einer
Die elektrisehe Fordermaschine ist im Bergbau in 

neuester Zeit mit Reclit in den Vordergrund des Interesscs 
getreten, hat sic doch bereits durch Erfahrungen 
bewieśęn, dafs bei gut durchgebildeter Bauart und 

' zweckmafsiger Steuerschaltung durch sic die allgemcin 
bekannten wirtschaftlichen Vortcile centraler Kraft- 
verteilung sich aucli auf Fordermaschinen ausdehiien 
lassen.

Die grofsen Besclileunigungsknifte und wechselnden 
Arbeitszeiten der Fordermaschine erfordern indessen in 
allen Fallen grofee Kraftśpeicher zwischen ihr und der 
Primarmaschine, wenn diese mit dauernder Vollbeiastung, 
also giinstigstem Wirkungsgrade arbeiten soli. Bei 
Gleichstronianlagen erfiillen zweckmafsig' Akkumulafbren- 
Batterien diesen Kraftausgleieh, die neben ihrer Puffer- 
wirkung auch die Moglichkeit, die Fordermaschine mit 
ihr anzulassen, ergeben. Bei Drehstrom sind besondere 
Schwungmomente in deń Primarmaschinen oder in be
sonderen, parallel geschalleten, schnellaufenden Schwung- 
dynamos — Induktionsmotoren —- unterzubringen, die bei 
normalem Stromyerbrauch ais Motore leer mitlaiifcn, 
bei abfallender Pcriodenzahl infolge Uebcrlastung der 
Primarmaschine indessen ais iibersynchrone Gcneratoren 
die Ilauptmaschine unterstiitzcn. Eine analoge Anordnung 
ist natiirJich auch fiir Gleiclistrom moglich. Die Schwnng- 
momente wurden liierbei in den yielfaeh verwendeten 
Anlafsmaschin(‘n sehr giinstig untergebracht werden. 
Diese Notwcndigkęit besonderer Kraftśpeicher croffnet 
aber dem in Iluttenbetrieben schon mehr heimischen 
Grofsgasmotor auch im Bergbau ein neues- Arbeitsfeld 
ais Primarmaschine elektrisclier Fordermaschinen, fiir die 
er ais unmittelbarcr Antricbsmotor wegen seiner geringen 
Ueberlastungs- und Steuerfiihigkeit nicht geeignet ist. 
Dafs der hochwirtschaftliclle und auch schon geniigend 
betriebssichere Grofsgasmotor im Bergbau noch ver- 
haltnismafsig wenig Fufs gefafst hat, obwolil er fur die 
hier schon zahlreichen elektrischen Kraftverteilungs- 
anlagen ohne weiteres verwendct werden kann und in

elektrischen Fordermaschine.
der Zukunft ais untcrirdische Gas-Wasserhaltung vielleicht 
noch eine wichtige Rollc spielen diirfte, ist, abgesehen 
von der erst in den letzten Jahren gehobenon Betriebs- 
unsiclierhcit und den hohen Anschaffungskosten der 
ersten Grofsgasmotoren wolil hauptsiichlich der Not- 
wendigkeit zuzuschreiben, dort, wo Koksofenabgase nicht 
zur Verfiigung stehen, im Gegensatz zu den naturliclien 
Hochofengcneratoren der Hiittenwerke, die lleizgase erst 
besonders erzeugen zu miissen. Zur Ausfiillung dieser 
Liickc und ais Reserve fiir die schwankende Gas- 

.erzeugung im Hocliofen- und Koksofenbetrieb scheinen 
aber die Generatorgasanlagen berufen, die bereits jetzt 
mit hoher Betriebssiclierheit aus Koks oder Anthracit 
cin billiges Ileizgas liefern und in nachster Zukunft 
aucli die wirtschaftliche und betriebssichere Verwertung 
miriderwertigen oder gasreichen Breńnmąterials — Abfall 
der Kohlengruben — gestatt.en werden. Ein Beispiel 
einer solfchen Gaskraft-Primaranlage fiir eine elektrisehe 
Fiirdermaschine ist zur Zeit in der von der Elektrizitats- 
Aktiengesellscliaft vornials Schuckert & Co., Niirnberg, 
veranstalteten Sonderausstellung am Rheinwerft in 
Diisśeldorf ausgeliihrt (siehe nachstehende Figur), dereń 
elektrisclier Teil, vornehmlich die Fordermaschine, bereits 
in Nr. 32 Jahrgang 1902 dieser Zeitsclirift beschrieben ist.

Die Anlage besteht aus einer vollstandigen, mit Koks 
arbeitenden Saug-Generatorgasanlage J. Pintschschen 
Systems nebst Gasmotor, die von der V e r e i n i g t e n  
M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g  u n d  M a s c h i n e n - 
b a u g e s e l l s c h a f t  Ni i r n b e r g  A.-G. ausgefiihrt ist. 
Da die anzutreibende Fordermaschine am Aufstcllungsort 
nicht vollbelastet laufen kann, ist die Primaranlagc hier 
nur fiir 100 PS Normal- bezw. 125 PS Hoclistleistung 
im Dauerbetrieb bemessen. Der Generator besteht aus 
einem feuerfest ausgekleideten Schacht mit doppeltem 
Verschlufs am Fiilltrichter sowie abschliefsbarem Rost und 
Aschenfall. Durcli die in ilini gliihende Brennstollschicht 
ziehen Luft und Wasserdampf und werden yornehirilich 
in Kohlenosyd und Wasserstoff zersetzt. Die ent-
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standcncn Ileizgase strcichen durch cincn Rohreri- 
Vcrdampfer, wo sie ihre Warnic hocliBt wirtschaftlich 
zur Erzcngung des erfordcrlichen Wasscrdampfes abgebcn, 
golangcn gckiililt in den Waschcr, lassen in einem 
Siigcspanereinigcr dic letzten Spuren von Vernnreinigung 
zuriick und werden nach Durclistromen eines kleinen 
Rcgclapparatcs vom Gasmotor bei jodem Saugchubc 
angesaugt. Dor Gasdruckreglcr ist fiir einen sicheren 
Betrieb nicht durchaus erforderlich, hebt jcdoch dic 
starken Schwnnkungcn des Ansaugens auf, gcstaltet 
dadurcli die Ycrbrcnnunjr clcichinafeigcr und damit

giinstiger und vcrringert die Saugwiderstiindc an den 
Rcinigern. Dic sorgfaltige Gasrcinigung vermindert 
wirksam die sonst nicht zu vernieidcnden Reparaturcn 
und Betriebsstorungen des Gasniotors im Dauerbctricb 
infolge Vcrschmutzcns. Der sonst bei Kraftgasanlagen 
erforderlichc konzcssionspflichtigeDampfkesscl mit seinem 
namentlich bei ofterem Anheizcn selir erhcblichen Brenn- 
stoftVerbrauch fallt fort, ebenso das sonst dauernd thiitigc 
Dampfstrahlgcblase und der zum Ausgleich zwischen 
dauernder Gascrzeugung und periodischer Gasver\vendung 
sonst in hoherem Mafec erforderlichc Gasbchiilter, wo-

durcli dic Anlagckosten erheblich sinken. Der in der 
ganzen Leitung herrschendc Untcrdruck sichcrt aber auch 
vor dem Austrctcn des giftigen Kohlenoxyds durch un- 
diclite Steilen und gestnttet auch wahrcnd des Bctriebes 
eine Ueberwacbung oder Reinigung des Rostes, was dic 
Betricbssichcrhcit wesentlieb crbolit.

Der Gasmotor von 100 PS Normalleistung und 125 PS 
Iliichstlcistung bei n =  150 Umdrehungen i. d. Min. ist 
den Anfordcrungen enlsjirechend gebaut, dic "Wirtschaft- 
lichkeit und hohe Betricbssichcrhcit im Dauerbctricb an

ilin steilen; in incchanisclier llinsiclit: reichliche Be- 
messung der Kraft iibertragenden Teile, Unterteilung der 
durch hohe Tcmperaturen besonders bcanspruchtcn Gufs- 
stiicke, geringe spezifischc Flachcndriickc und zuverlassige 
Schniierung aller Glcitllachcn, Nachstcllbarkeit derselben, 
wo Abnutzung sie erforderlich machcn konnte, gute 
Zugiinglichkeit und leichte Ausweehselbarkeit der wesent- 
lichen Maschinenteilo, ferner gute Kiihlung, hohe Kom- 
pression und eineGcmischmengcnrcgulierung, dic giinstige 
Ycrbrcnnung sichcrt, in warmcteehnischcr Beziehung.
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Im einzelnen besitzt er einen mit besonderer Lnufbiichse 
yersehencn Cylinder, der mit dem Ralimcn und den 
Kurbellagern aus einem Stiick gegossen und an seinem 
hintcr.cn Ende mit dem Vcntilkopf yerschraubt ist, in 
den wieder die bequem zuganglichcn Ventilc samt ihren 
Sitzen eingesetzt sind. Der lange, durcli zalilreiclie 
selbstspannende Gufseisenringe gediclitete Kolben ist mit 
nachstcllbarcn Gleitfliiclien verselien, die ais Krcuzkopf- 
selmlio dicnen. Dic Treibstangen liaben naclistcllbare 
Rotgufslagersclialen, die naclistcllbaren Kurbellager Ring- 
schmierung.

Dic Steuerung der Ventile erfolgt mittelst unrunder 
Selieiben und Ilebeln von einer zur Mascbinenaclise 
parallelen, in Ringschmierlagern gelagerten Steuerwellc 
aus, die durcli eingekapselte, in Oel laufende Schrauben- 
riider von der Hauptwelle aus angetrieben wird und 
aucli dic magnet-clektrisclic Ziindung betliiitigt.

Dic Umdreliungszalil des Motors wird durcli cin bc- 
sonderes, das Einlafsventil umgebendes !VriscIivcntil ge- 
regelt, das bei konstantom, auf dic giinstigste Ver- 
brennung eingestelltem Misęhungsverhaltnis von Gas 
und Luft durcli seinen ton einem Ilartungsclien Feder- 
rcgulator yeriinderten Ilub dic Gcmisclimcnge und damit 
dic Motoileiśtung vcr;indort. Dic erreiclite selir genanc 
Reguliorung wirkt durcli Verandcrung der angesaugten 
Gasmenge aucli rcgclrid auf dic Verbrcnming im Generator 
zuriick, dic sich dadurch selbsttliatig der vorlangten 
Leistung anpafst und die Bedienung wcsentlich vcr- 
cinfaclit. Alle Gleilfiachen werden sorgfaltig durch 
iiberwachbare Tropfóler geschmiert, ebenso sorgfaltig 
entschmiert, und das gebrauchte und gereinigte Oel 
wjedor yerwendet, wodurch im Vercin mit passender 
Schntzyerklcidung grofse SaUbcrkcit des Maschinenhauscs 
und geringer Oolvcrbrauch erreicht wird. Cylinder und 
Vcntilkopf, sowie Auslafsventil werden sorgfaltig durch 
Wasser gekillilt. Zum Anlassen dient ein besonderes, 
gesteuertes Diuckluftanlafsventil, das, durch einen ein- 
fachen Ilandgriff cingeschaltct, den Molor ais Drucklnft- 
motór zum Anlauf bringt, worani er ais Viertakt-Gas-

motor weiter arbeitet. Die crlorderliche Druckliiit wird 
durch einen kleincn elcktriscli betriebenen Kompressor 
in einem Luftbehalter aufgcspoichcrt. Dor Gasmotor 
ist mit einer Glcichstroin-Dynainoiiiaschinc unmittelbar 
gekuppclt, dic den crzougten Strom zum Betriebe der 
elektrischen Fordcrmaschine liefert.

Die Generatoranlage wird bei dem Betriebsbeginn 
durch einen klcinen Handventilator angcblasen und dic 
Abgasc ins Freie gefiihrt, b is. die BrennstolTscliiclit er- 
gliiht, worauf der durch Druckluft in Gang gcsetzte 
Motor die Verbrcnnungsluft ansaugt. Das. zuerst wasser- 
stolTlosc Ileizgas erlialt- nach der rascli erfolgenden Er- 
warmung des Verdampfers dio richtige Zusammcnsetznng. 
In Betriebspansen — iiber Nacht — wird die Gaslcilung 
zum Motor abgesperrt, die ins Freie fuhrende etwas 
geoffnet; der Generator brennt mit geringem BrennstofT- 
yorbrauch wic cin Fiillofen weiter und ist am Ende der 
Betriebspausc nach Umschaltung der Lcilungen durch 
einfaches Anlassen di*s Motors oline weiteres wieder in 
Gang zu bringen. Die einfaclie Wartung bcscliriinkt 
sich daher auf da  ̂ alle Stunde erfolgonde Nachfullcn 
des Brcnnstofles und cyent. Absehlackcn am Endo der 
Schicht.

Bei grofsen Fordoranlagen kiinnlon die soiist in 
Kraftccntralcn bcwahrten selbstthatigen Kolilentransport- 
einrichtnngen dic ohnehin goringe Wartung einer solchen 
Primaranlagc noch weiter yerringern. Aucli wilrdcn fiir 
dic crforderlichcn grofsen Masehinenleistungcn an S te lle ' 
der oben beschriebonen die bcwiilirton Bauartcn von 
Grofsgasmotoren zu treten liaben.

Dor Koksvcrbranch der Primiiranlage betriigt 0,45 kg 
fiir dic PS.-Stunde, was bei einem angenommenen 
Wirkungsgrade der elektrischen Kraftiibortragung boi 
Fordcrbctrieb von 50 ])Ct. cinein Brcnnsto(rverbraucli 
von 0,9 kg cntspricht gegeniiber dom Dampfbetricb mit 
15 kg Dampf pro PS.-Stunde und Sfachor Verdampfung 
von 1,87 kg fiir die am Forderseile gcmessenc PS.- 
Stunde. E. B.

Iiiteressantes aus dem Gcbiote der Tiefbolirteehnik.
V ottrag, gclialten  au f der X V I. internationalen  Yersaram lung

Y o n  Geli. Bergrat T e c k l e

Die nutzburen Mineralien, wie SteińkolilCj Kulisalze 
Braunkohlen und Erze in uuscrein deutsclien Vaterlande 
sind meist aufgesclilosscn, es gili nunmelir den unersehopf- 
liclieii Scliatz gesunden Trinkwassers zu uiitersuchen.

Diese Aufgabe getiiirt mit in das Gebiet des Tiefbolir- 
lecbnikers. Ich gelie deshalb gorn darauf ein, weil man 
auf diesem Gebiet noch so vielen falsclien Theoiien'be-  
gegnet und bemeikc gleicb: Wenn Thoorie und Praxis 
nicht Dbereiiistitnmen, dann hat die Praxis recht.

* j  Auszugsw cise wiedergegeben.

der Bohringenleure in Dusseldorf am 16. September 1902  
n b u r g ,  Darmstadt. *3

Besonders die Begritfe von Quello und Grundwasser 
sind in dem gcwohnlichen Verkehr noeli sehr unsieher, 
deshalb erlaube ich mir hieriiber dic folgendon Bemerkungen :

Der Regen fliefst periodisch, die Quelle soli aber 
kontiiiuierlicli fliefsen. Es mufs also ein Sammelgefafs ein- 
geschaltet sein, welehes Zu- und Abfuhr ausglcicht. Dieses 
Sammelgefiifs bildet die wasserdurchliissige Erde. Im Unter- 
grund derselben zirkuliert das Wasser durch die klcinen 
Zwi8chcnriiume, welche die aiifeinanderliegendcn, ruud- 
lichen KSrnclien des Sandes und Kieses olTeu lassen, in 
den Haarrissen der Thone, in den feinen Klllftelien der
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Scliiefer, in den Hbhlungen der Kalkę, in den Blasenriiumen 
der Melaphyre und Basalte, in den Krystalldrusen der 
Granite und Erze, in den- óifciien Verwerfungsspalten vei-  
schicdener Scliiclilen, iibern.Il wo es einen Durchgang findet. 
Je mehr Poren und Kanale ofien stehen, desto rasclier 
driingt es sieli durch. Wenn man also viel Wasser ge- 
winnen will, mufs man die porosesten Schichten aufsuchen 
und in genllgender Tiefe anzapfen.

Die Reibung im Boden setzt dem Niedersinken des 
Wassers keinen grofsen Widerstand enlgegen, wenn die 
Schichten schon feucht sind, und sich also Wasser an Wasser 
vorbeidriingt. Das Wasser hat ja Zeit genug zum Nieder
sinken und es wird, wenn die Schwerkraft nur ganz wenig 
die Reibung iiberwiegt, ein langsaincs Niedergehen statt- 
finden.

W ir haben in  der E rde zu  u n tersch eid en :
1. e in e  G rundw asserzotie, in w elch er  das W asser, nur 

m it stc llcn w e iser  U nterbrechung durch sehw erd u rch liissige  
G eb irgs-E in lageru n gen , sam tlich e H ohlriuim c der Erdm asse  
ais zusainm enhiingendes unterird isch es M cer ausfiillt,

2. eine Sickerwasserzone, in welcher das Wasser niemals 
mit zusammen hiingen dem unterirdischen Horizont stehen 
bleibt, sondern das Gestein durchzieht. Ii; dieser Zonę 
wird das Wasser aber durch cinzclnc hochliegende Erd- 
geliifse oder wasserdichte Ebenen zurlickgehalten und auf- 
gespeichert,

3. eine 8chmale, zwischen beiden liegende Undulations- 
zono, in welcher das Gebirge je nach dem Atmospliiiren- 
druck bald von Grund-, bald von Sickerwasser durchtriinkt 
wird.

Findet das Wasser in der Sickeizone auf sei nem nach 
unlen gerichteten Weg unterirdisclie Hohlriiume, wasserdichte 
Becken, Spaltensystcme oder geneigte Fliichen, dann sammelt 
es sich in oder auf diesen an und lliefst an den tiefsten 
Riimicrn derselben ab. In der Sickerzone liiingt der Wasser- 
tlruck daher nur von der Hbhe der geflillten Quellengefiifse ab.

Bei der Wassei lllhrung der Gebirge spricht man sehr 
hliufig von dcm Einfallen der Schichten. Ich glaube, dafs dies 
in den meisten Fiillen lange nicht die Bedeutung liat, die 
iliui beigelegl wird. Ein Abrutschen der Wasser in der 
Siekerzone auf und in geneigten Schichten findet auf weite 
Entfcrnung nur ausnahmsweise statt, weil die Schichten 
meist unziihlige Querspalten haben, \eischobcn und ver- 
ąuetscht sind. Nur ausgedehnte ganz lettige Schichten 
konnen das untcrirdisohe Wasser weit forttrngen.

D ie W iinde der W asscrgefafse in a lteren  Forinationen  
sin d  in der R egel m it vcrh iilln isinafsig  d linnen  T h o n lagen  
a b ged ich te t. Der T lion  ist durch V erw itteru n g  aus dem  
G estein  en tsianden  und durch  das z irk u lieren d e W asser  an 
den W iinden und besonders am Boden der u n terird ischen  
W asscrgefafse n ied ergesch lagen .

Bei der Wasscrergiebigkeit eines Bohrpunktcs ist niclit 
autschliefslich das oberirdische Niederschlagsgebiet desselben 
in Rećhnung zu ziehen. Es giebt namlich ein oberirdisches 
und ein unterirdisches Niederschlagsgebiet. Beide sind in 
der Regel nicht glcicli grofs. Das oberirdische Nieder
schlagsgebiet wiirde man zwcckmiifsig Auffallgebiet, das 
unterirdisclie Zulaufgebiet nennen. Das Auffall- oder 
Niederschlagsgebiet liiingt von den topographischen Ver- 
hiiltnissen, von den Wasserscheiden Iiber Tage ab. Wenn 
man eine Karle mit Hohenkurven, etwa wie unsere topo- 
graphischen Karten im Mafsstab-1 : 25  0 0 0  mit tarben in 
der Weise anlegt, dafs man die hochste Kurve an der

Scheitellinic einmal, das zweite Band zweimal, das dritte 
Band dreimal und so fort bis unlen hin forlsetzend gleicli 
slark anlegt und dabei fiir jedes Bachgebiet eine andere 
Farbę walili, dann erhiilt mat> eine Karle, die auf den 
crslen Blick die Auffailgebiete verschiedener Wasserliiufe 
libersehen und leiclit beurteilen liifst, wie weit eine Anlage 
in dem einen Wasserlaufgebiet die Tageswasser des anderen 
beriihrt.

Die Zulaufgebiete werden niclit von den Wasserscheiden 
der Gebirge, sondern von den Scheitellinien der unler- 
irdischen GruiulwasserstrOme. begrenzt. Beide Scheitel 
liegen in der Regel nicht vertikal 1111 lereitiatider. Die Zu- 
laufgebiete, welche von den stratigraphischen Verhaltnissen 
des Erdinnern abhiingeu, sind fUr den Ticfbohrlechniker 
die wichtigeren.

D ie S c h e ite llin ie n  d er  G ru iid w asscr-B etgru ek cn  unter  
den E rdbergen  sind  um  so lioh er, j e  d ic ltler  das G eb irge  
ist, je  m ehr d ie  E rdsch ich ten  dem  nach den  T h a lm u ld en  
z ieh en d en  G rm idw asserslrom  W iderstand  en tgegeiisetze ii und  
ilin  daher in den Bergen aufstauen .

Die Hbhe der Grumlwasser-Bergiiicken wechselt je  nach 
der Quantitiit des in den verschiedeiien Jahrcszeiten in die 
Erde einsickernden atmosphiirischen Wassers. Die Grund- 
wasserberge in Mitteldeutschland sind, wie ich selbst wiederholt 
beobachtcn konnte, im Friihjahr yielfach einigc Dezimeter 
hbher, ais in den Ubrigen Monaten.

Man kann nicht ganz allgemein sagen, die eine geo- 
logische Formation sei wasserreich, dic andere wasserarm, 
die eine enthaltc warme Wasser, dic andere kohlensiiure- 
reiclie Quellen, die dritte Mineraląuellen. Bei der 
Beurteilung eines Quellengebietes kommen die Forinationen 
niclit ais geologische Forinationen in Betracht, sondern 
nur in Bezug auf die grbfsere oder geringere Wasserdurch- 

1 liissigkeit und die relalive Ilbhcnlage ihrer einzelnen 
Stu fen und Schichten. Dagegen liifst sich nicht absprechen, 
dafs mauchmal die sich entsprechendcn Formationsglicder 
eine iihnliche Wasserdurchliissigkeit zeigen und bei ge- 
eigneter Lage eine gleiche Wasscreiitnalune zulasseh,

Jede Gebirgsart liat eine beslimmte Filtriergeschwindig- 
keit, die man nacli Prozcnten abstufen kbnnte.

Das Mengenverhiiluiis zwischen Gestein und Wasser 
in der Erde ist sehr vcrschiedcn. In der Grundwasser- 
zone mag das Wasser 5 — 50 pCt. Raum der Gesaint- 
masse einnehiiien. Gebirge, in denen der Wassergehalt in 
der Grundwasserzonc unter 5 pCt. des Raumes sinkt, 
sind selten.

Den Gedanken, dafs man in ciniger Eiitfernung von 
aus der Tiefe kominendcn Mineraląuellen keine Sufswasser- 
gcwinuuug einrichten diirfe, haltc ich nacli dem bereits 
Erwiihnten liir unrichtig.

Die meisten Wassergcwinnungsanlagen werden in der 
Diluvial- und Terliiirformation ausgefiihrt. Das Wasser 
wird der Grundwasserzone oder grofseren und kleineren 
Becken \on schwer durchliissigen Thonschichten in der 
Sickerwasserzone entnommen, die mit wasserfUlirenden Kies- 
und Sandschichtcn ausgelullt sind.

D ie  U rsprungsorte der wiirm ercn M in era lą u e llen  lieg en  
ausiiahm slos unter dem  G ru n d w asscrsp icgel. Dii- Q n ellen -  
Iierde sind  g ew o h n lich  schon se it  M en sch en ged en kcn  bekannt. 
S ie  sin d  a u f der E rdoberfliiche dadurch  a n g eze ig t , dafs 
M itiera lw asser oder G ase ausstrom en.

Die Wasser aus der Sickerwasserzone konnen keinen 
hydrostatischen Druck auf Wasser, welche unter dem
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Grundwasserspiegel liegen, austiben. Die Wasser der 
almospliiiriscłien Niederschliige, welchc in der Umgebung 
von Thennaląuellcn von der Oberfliiche in das grofse 
Grundwassermeer einsickern, haben dalier keinen Einflufs 
auf die Speisung der warmen Quelleu, die aus grofsen 
Tiefen aufsteigen, Wolil konnen sie aber zur Vcr- 
sclilecliierung soleher Mineraląuellen beitragen, wenn sie 
sieli in oberen Tiefen mit dom Mincralwasser misclien 
und dadurch den Prozentgehalt der nutzliclien Mineralien 
lierabmindern. Der Vorsclilag, die Oberfliichenwasser zu 
fiirben und zu sehen, ob sie mit Farbstoflfen beladen an 
einer anderen Stelle aus der Erde wieder zu Tag treten, 
ist fiir Laufąucllen ganz zweckiniifsig, pafst aber nicht 
liir Steigąuellen und besonders warmc Mineraląuellen, 
welchc in grofsen Tiefen erbolirt wurden. Diese werden 
nur dann die Farbstoflfe zu Tage fordern konnen, wenn 
sio infolge von 11 nriclitigcii Fassungen durch Tagcwassor 
verdlinnt worden sind.

Bei den warmen Quellen mit Gasausstroinung miissen 
ein oder mehrere Ilohlriiume in der Erde sein, die das 
feilige Minerał wasser angesammelt cnthallen, sonst konnte 
kein gleichmiifsiges, Jahrhunderlc lang dauerndes Aus- 
stri5men eines Wassers von genau derselben cUeinisclien 
Zusammcnsetzung stattnnden. Aus der Quantitiit des aus- 
(relenden Mineralwatsers kann man auf dic Grofse des 
Hohlraumes oder der Ilolilriiuine schliefsen, aus denen dic 
Mineraląuellen austreten.

Welch uncndlicher Wasservorrat ist liberhiiupt unter 
uns! Wie kleili ist der Veibrauch des Menschen bei seiner 
Wasserwiilschaft gegen den unerscliopflichen Wasseircichtum 
der Erde! Der unterirdische Grundwasserozean ist viel, 
viel grfifser, ais alle obetirdiseben Meere, Seen und Fldsse 
zusammen. Wenn man dem Grundwassermeer Siifswasser 
enlnimmt, dann kommt es mir vor, ais' ob man durch 
Pumpen ein bleibendes Loch in ein Meer ablcufen wollte. 
Das gelingt nicht in dem oberirdisclien Mccre und nicht 
in dem viel grofseren unterirdischen Grundwassermeer. iis 
(liefst gleich wieder nil es Wasser der Umgebung von allen 
Seiten zusammen und ftlllt die Vertiefung bis oben hin 
aus. In der Erde verlangsamt nur der Widcrstand, den 
das Gebirge dem Dnichdriingcn des Wassers cntgęgcnsetzt, 
den Ausgleich etwas. Aus Seliąchten, welchc unter den 
Grundwasserspiegcl abgeteuft sind, mufs anhaltend gepumpt 
werden, sonst ftillen >ie sich mit Wasser. Denken wir 
uns eimnal das Gebirge weg und selicn das grofse Grund
wassermeer, wclchcs die ganze Erde umgiebt, vor uns, 
dann wiirden an einigen Orten, an welchen sich springende 
Mineraląuellen belinden, Sprudel von einigen Metern Hohe 
und einigen Centimetern Stiiike iiber das Grundwassermeer 
in die Holic steigen. Wir wUrdcn dann aber gewifs nicht 
besorgt sein, dafs diese Springąuellen auf den unterirdischen 
Ozean einen nennenswerten Einflufs austiben konnten.

Deshalb bin ich der Ansicht, dafs der Grundbesitzer, 
wenn sein Grundsiiick in einiger Entfernung von einer 
Therinaląuelle liegt, so viel Siifswasser auf seinem Grund- 
stiicke gewinnen kann, wie er will, oline die Tliermaląuelle 
im geringsten zu beeinflussen. Das Siifswasser ist zudein 
in der Regel notwendiger ais das Mincralwasser. Auch 
ist nicht aufscr aclit zu lassen, dafs ein verhiiltnismiifsig 
grofser Teil des Silfswassers, welches in dem Umkreis 
einer Quelle gewonnen wird und ais Trink- oder Braucli- 
wasser Anwendung findet, nach dem Gebrauch gleich 
wieder in der Umgebung der Quclle 111 die Erde vcrsickerf,

also dic Grenze eines etwaigen Schulzgcbietes nicht iiber 
sclireitel.

Ferner bin ich der Ansiclit, dafs in der Umgebung
von Mineraląuellen das oberfliichliche Abfangen von Kohlen- 
siiure, dic sich ta.usende von Metern durcli die Erdkruste 
lieraufgcaibeitet bat, keinen Scliaden fiir dic aus grofsen 
Tiefen stammenden Mineraląuellen bringen wird. Wiirde 
die Kohlcnsiiure nicht abgefangen und yerwertet, dann 
wiirde sie sieli zweifellos durcli das oft lose Gebirge der 
oberen Erdschicliten durcharbeiten und nulzlos zu Tag in 
die Almosphiire ausstroinen. Wenn die Kohlcnsiiure einmal 
iiber das Grundwasscr gestiegen ist, kelirt sie nicht mehr 
in dasselbe zuriick. Sie isl von der unter dem Grund-
was>erspiegel befmdliclien Kolilensaure scharf geschieden 
und liir die Mineraląuellen ycrlorcn.

Ich stehe aufserdem unentwegt auf dcm Standpunkt, 
dafs dem Grundbesitzer, wclcliem durch cin Quellenschutz- 
gebiet sein Iteclil, Kolilensaure oder Wasser auf seinem
Grundstiicke zu gewinnen, gesetzlich genommeii wird, eine 
wenn auch klcine jahrliche Enlschiidigung bezahlt werde. 
liei den Mincraląuellenbcsilzern wird das Bestiebcn vor- 
wiegen, den Schutzbezirk moglichst grofs zu nchmen. Es 
bleibt aber immer ein grofses Unrccht gegen den Grnud- 
besilzer, den Schutzbezirk grOfscr zu nelunen, ais es wirklich 
niiiig ist. Der einzigc und sichcrste Schulz gegen cin
sidches Eingreifen in die Rccbte Dritter bleibt aber die 
Einfuhrung einer jiilirlichcn Enlschiidigung scilcns der ge-  
schiitztcn Mineraląuellenbesitzer an die Grundbesitzer, dereń 
Grundcigentum in den Schutzbezirk fiillt, fiir die Dauer 
des Schulzes, und zwar wiirde ich eine jlilirliclic Abgabe 
von einer Mark fiir den Hektar cmpfehlen. In jedem  
Fali braucht man keine Griibercien zu yerbielen, dic nicht 
ins Grundwasscr kommen. Aucli kann man Gesetze, die 
gegen dic Enlnahinc von Kohlcnsiiure bestelien, nicht gegen 
dic Entnahmc von Siifswasser anwenden. Ich yerwcise 
nocli auf meine frulicren Veru(Tenllicliungen in dieser Be- 
ziehung: „Organ des Voroins der Bolirtechniker", Yorlrag 
vom 15. Oktober 1 8 9 7 ,  „Zeitsclirift fiir Bcrgreclit",
1898 ,  S. 67.

Nun noch ctwas ganz Neues!
Dafs die Bohrroliren stark magnetiscli werden, liabe 

ich sclion yerschiedentlich erwiihnt.
Wenn aber soviel Magnetismus in der Erde stcekt oder 

circgt werden kann, warum sollen in der Erde nicht auch 
Elektiizitiitsmassen existieren, welclic sich vielleiclil aus- 
bcuten liefsen. Wio die Wolkon Elektrizitiitssammler sind, 
dic sich durch dic Bliize cntladen, so diirften sich aucli 
in der Erde gcwaltigę Massen von Elcklriziliit anbiiufen, 
welche durcli Ticfbohrungen yicllcicht crroichbar sind und 
durcli dic Wissenscbaft beherrsclit, yerwertet werden konnten. 
Die wechselnde Lagę der Erde zur Sonnc und den iibrigen 
Gestirnen und die Beziehungen der Gesteinc, Erzlager, 
Salze, Kolilen, siiurehaltigen Wrasser und der Gase in der 
Erde diirften galvanische Strlime erzeugen wie dic Voltasche 
Siiule und vielleicłit ebensogut elektrisehe Centren hcrvor- 
rufen, wie sieli magnetische Pole gebildet haben.

In der Erde haben wir dic Metalle, welchc auf der 
Erde zur Erzeugung, Aufspeiclierung und I.eitung der 
Elektrizitiit gebraucht werden, Blei, Eisen, Kupfer, Zink, 
Nickel und andere. Wir haben dic Siiurcn frei oder 
gebunden, welche bei der Erzeugung und Aufspeiclierung 
der Elektrizitiit mitwirken: Schwcfelsiiure, Salzsiiure, Sal- 
petersiiure, schwcllige Siiure und dergleiehen mehr. Wir
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Iiaben die Minernlien Grapliit, Steinkohle, Braunkohle und 
die verschiedensten Gesteine und Gebirgsarlen. Diese 
konnten, wenn sie die Natur in Beziehuitgcn bringen sollte, 
wie es die Wissensehaft bis jetzt verstanden liat, wolil 
manclie ueue elektrische, Ersclieinung zeigeu.

Wenn inan mit Erfolg den Vćrsuch gemacht hut, Driilite 
aus der Ebene au( hohe Berge zu leiten, um deii durch 
die Wiirmediflcrenz entstaiidencn elektrisclien Strom zum 
Ausglcich zu bringen, waiuiii will man ziigern, Driilite 
aus besten Leitern in bis zu 2 0 0 0  ni tiele, unten 6 9 0 
Celsius warine Bolirloclter zu fiibren und die Wiikung 
zu studieren.

Warum vcrsenkt man niclit besondere Kijrper, Apparatc, 
Maschinen so tief wie moglich in die Erde, um ilire 
elektrische Abgabefiihigkeit naclizuwcisen und Kriifie 
aufzusuchen, dic man in tinserer, durch ihre Industrie 
hervorragenden Zeit verwerten konnte? Wenn der Elektro- 
techniker niclit an unserc Seite tritt, um uns bei unseren 
Untersuchungen zu bclfen, dann miissen die Tjefbohr- 
tcchniker selbst aufmcrksam darauf bedacht sein, durcli 
genaue Beobacluungen bei dem Tiefbohren jede elektrische 
Ersclieinung festzustcllcn.

Der elektrische Motor, der in den grofsaitigsten Ge- 
slalten auf der Diisseldorfer Ausstellung vertreten ist, wird 
dem Tiefbohrtechniker Gehulfe werden.

Die Versuche, welclie seither gemacht wurden, clek- 
trisclie Motoren in die tiefen Bolirloclier zu vcrsenkcn, 
kann ich niclit befUrwortcn. Die Mascbinen sind viel zu 
kompliziert und konnen der Eigeuart der Gebirgsformationen

zu wenig Rechnung trngen. Nacli meiner Ansicht ist es 
scliade um weitere Bemiihungen nacli dieser Richtung liin. 
Wird die Elektrizitat dagegeu iiber Tage zum Betrieb 
der Bohrapparate angewandt, dann werden ilir noch grofs- 
artige Erfolge bevorstehen. Besonders durch Vermehrung 
der Uindrcliuugszahl der rotierenden Bohrer und Ver- 
grofserung des Druckcs des Spiilwassers oder der in iilm- 
licher Weise augewandten komprimierten Luft lassen sich 
noch bedeutende Vorteile erzielen. Dio Anwendung der 
elektrisclien Motore an Stelle anderer Betricbskriifte ist 
ja  auch bereits vers<:hiedenUich erfolgt, so von der Firma 
Lahineyer & Co. Frankfurt am Main und anderen.

Im Ansclilufs bicran darf ich Sic auf einen Regulator 
aufmcrksam maclien, eine iiufserst gliickliche Erflndung, die 
bis jetzt nur an llandioetallbohrcrn zur Anwendung kam. 
Derselbe ist wie ein gewohnlicher Kugelregulator kon- 
struiert und Uebt den Bohrer, wenn er schwer und langsam 
gelit, durcli das Sinken der Gewichte und prcf6t den Bohrer 
an, wenn er *u leiclit gelit, durch die von der Centrifugal- 
kraft gehobenen Gewiclile. Dic zartfiililende Rcgulierung des 
Druckes auf das zu durchbohrende Gcstein wird Ihnen 
nunmehr sofort erkliirlich sein. Den Regulator habe ich 
bei der Firma Boffinger & Scliiifer, Frankfurt am Main, 
Weserstrafse gcschen.

Da das Gewicht des BohrgestiLnges durch Gegengewichtc 
oder maschinelle Voirichtungeu ausbalanciert wird, so liifst 
sich der Regulator an den Drelibohrnpparaten selir gut au- 
bringen.

Ycrsuclie und Ycrbesscrungcn bcim Bcrgwcrkslłctricbc in Prcufsen wśilirciul (les Jalires 1901.
Auszugsweise aus der Zcitsclirift fur lierg-, IlO tten- und Salinenw esen. B erlin , W ilhelm  E rnst und Solin.

(Fortsetzung.)

B e tr ie b  der B a u e .
Scli ach tab te u fen. im 8 cli wini men den G eb irge . 

Auf der Steinkohlengrube Nordstcrn bei Ritzerfcld (Berg- 
rcvicr Aachen) wurde der Scbacbt 111 von 3,50 m 
licliter Weitc durcli das schwinimcnde Gebirge nacli 
dem bekahnten Vorfahren von Fritz Iloiiigmann ab- 
geteuft. Der Wasserspiegel lag bei 19,60 ni unter 
Tage, darunter lblgten wasserluhrendc Sandschicbtcn 
von 19,40 m Macliiigkcit und sandigo Tbonsciiicbtcn 
von 32 ni, die nacli dem Licgenden liin allmahlich 
rollstandig in festen Tlion ubergingen. Bei 82 m Tcufe 
liegt das Steinkoblcngebirge. Am 8 . Juni 1900 beganii 
bei rd. 22 m Tcufe das Abbohren im sciiwiinmenden 
Gcbirgc, wobci zucrst nur der grofse Bohrer von 3,50 m 
Breite, spiiter auch ein Vorbobrer von 2 m Breite 
gebraucht und der Wasserspiegel im Schachte kiinstlieh
1 0  m bober gestellt wurde. Dic Schachtstofsc wurden 
dureb dic in den Scbacbt gegcbenen Massen plastisclien 
Tbons so abgcdiclitct, dafe nur ganz geringe Wasser- 
mengen zur Erhaltung des crliohtcn Wasserspicgels er
forderlich waren. Bei 75 m Teufe wurden am 25. Januar
1901 zum Ansclilufs gccignete Schichten erreicht und

das Bohren eingestcllt. Zum Schacbtausbau verwandte 
man schniicdeeiserne, durch C-Eisen verstarkte Cylinder 
von 3,40 ni lichter Weitc, 2 ni llolie und 20 mm 
Wandstiirke. Sie wurden iiber Tage durch Nietung 
yerbimden und der ganze TUbbingsausbau, dessen Ge- 
samtgcwicht 153 000 kg betriigt, niclit, wie iiblich, 
ais Schwiinmkiirper, sondern ais olfcncr iloblcylinder 
eingesenkt Zu diesem Zwecke waren an seinem unteren 
Riindc 16 Stahldrahtscile befestigt, die an eben'Oviel, 
auf einem eisernen Tragrahnien iiber Tage stehenden 
einfaclicn Schraubehspindeln von 80 mm Stiirke und
2 ni lliilie aiifgchiingt waren. Dio S(?ile liefen durch 
Oesen ani unlercn Ende der Schraubon, wurden durcli 
Seilkleniinen am Durcbgleiten gehindert und konnten 
durcli Losen und Vcrsetzen dieser Kleminen nacli Ab- 
senkung einer Schraubenlange sebnell verlangcrt werden. 
Dio Muttcrn der Schrauben wurden mit 2 m langen 
Schliisseln von Arbeitern auf Befehl glcichniafsig ge- 
dreht. — Ais der Fufś des Ausbaues 6  in iiber d<;r 
Schachfsohlo stand, wurde der Scbacbt 7 m lioch mit 
einem diinnflussigcn Miirtei aus gleichen Teilen Trafe 
und bydrauliscbem Kalk Yerfiillt. In diese Masse lielś
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man den Ausbau mit scinem ganzen Gcwichte cin- 
sinken und vcrgofe den Zwischenraum zwischen Ausbau 
und Schachtwand mit Miirtel aus Cement, Trafs und 
hydraulischem Kalk. Nach dem Siimpfen erwies sich 
der Abschlufs ais vollig wasserdicht.

F ir s t  en ba u. Der Firstenbau auf wenig machtigen 
und steil einfallendcn Flotzen der Zechen Ver. Germania II 
und Schwerin (Bergrcvier Dortmund III) (s. Jahrg. 1901
S. 299 d. Z. f. B.-, H.- u. S.-W .) hat unter dem Ein- 
flusse der veriinderten Absatzverhaltnisse eine Aenderung 
erfahren. Da der Bedarf an Kokskohle zuriickgegangen 
ist, mufete darauf hingcwirkt werden, dafs das Forder- 
gut beim Abbau moglichst wenig zerkleinert wird. Dio 
llache Ilohe der Firston wurde auf 40 m verringcrt. 
Der Verhieb der einzelnen Firsten, der friiher in fort- 
laufend streichender Richtung crfolgte, geschieht jetzt in 
schwebenden Abschnitlen von 10 m Breite. Der ganze

Abschnitt dient ais Rollkasten, aus welchem das Fijrder- 
gut wahrend des Verhiebcs nur in dcm Malśe abgezogen 
wird, dafs die Ilauer auf dem Fiirdergute stehend arbeiten 
konnen. Die einzelnen Arbeitsstbfec sind 2 bis 3 m 
hoch und werden streichend gefiihrt. Nach becndetem 
Verhieb eines Abschnittes wird das Fordergut abgezogen 
und der ausgekohlte Abschnitt mit Bergen yerfiillł. Ein 
Riickgang in der Haucrleistung ist nicht zu bemerken 
gewesen.

Q u erb au . Der Querbau auf Zeche Prinz vonProufsen 
(Bergrevier Siid-Bochum), dessen versuchsweise Ein- 
fiihrung auf dem Unterwerksbau des z. T. 5 bis 7 m 
machtigen, unter 60° einfallendcn Flblzes Rottgersbank 
im Jahrg. 1901 S. 299 d. Zcitschr. f. B.-, II.- u. S.-W. 
erwahnt wurde, hat sich daselbst bewiihrt. Dic Fig. 2 
bis 4 lassen Vorrichtung und Abbau eines Unterwerkes 
erkennen.

Q u erb au  a u f Z e c h e  P r in z  v o n  P reufeen.

Fig. 2. Aufrifj.

Danach werden Felder von 150 m Lange und 60 m 
Ilohe abgcteilt, an den Fcldosgrenzen Bcrgerolllocher, 
in der Mittc ein Kohlcnbrcmsberg hergestellt. Von den 
Rolllochcrn aus werden am Ilangcndcn cntlang Slofs- 
orter zum Bremsberg getrieben. Sobald ein Stofeort den 
Brcmsberg erreieht hat, treibt man unter Anstehcnlasscn

Fig. 3. Querprofll.

eines 2 m starken Sicherheitspfoilers gegen das Rollloch 
vom letzteren beginnend 2,5 m breite Querdrter nach- 
einander zum Liegenden und versetzt jedes Querort vor 
dcm Ansetzcn des niichstfolgenden. Ist durch den ver- 
einigtcn Stofs- und Qucrortsbetrieb eine Flotzschcibe von 
2,2 m Hohe und 75 ni Lange zwischen Rollloch und

Fig. 4. Grundrifs.

Bremsberg Yerhauen, so setzt man iiber dem Stofsort ein Zechenverwaltung betragen die Selbstkosten, cinschliefslich
neues Stoiśort an und versetzt das crsterc allmiihlich der Forderung von Bergen und Kohlen bis zum Haupt-
mit dem Fortschreiten des neuen. Nach Angabe der querschlag, aul' die Tonne fiir:
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a) Kóhlcngcdingc cinschl. Versctoen und
V erzim m ern...............................................2 ,— d l,

b) Grubenholzverbraueh cinscbl. klciner
Ausbesscrungen an Wcttcrtliiiron u dgl. 0,80 „

c) Zufulir dćr Bcrge, Abfulir der Kohlen 0,45 „
d) Ilerstcllen des Bremsberges, der Roll-

loclier cinschl. des Luftliaspels . . . 0,25 „
e) L u ftverb rau cli................................... .....  0,10 „

Se. 3,60 d l.
Ilierzu ist zu bemerken, dafs die ForderungsverhaIt- 

nisse sehr giinstig liegen, und dafs die Ausbcsserunga- 
kosten wegen des schnellen Verhiebes der einzelnen 
Scheiben sehr gering sind. Mit Hiille dieses Querbaus 
wird die fast vollkoniinenc Gewinnung des Fliitzes er- 
mogliclit und so Flotzbriindcn vorgcbcugt; auch ist die 
Gefahr des Stein- und Kohlenfalles gemindert.

S c h e ib e n b a u . Das Floto 13 der Grube D u d -  
■weilcr (Saarrcvier) besteht im Ostfeld iiber der V. Sohle 
aus 2 Banken, von denen gewohnlich die untere eine 
Machtigkeit von 1,60 m, dic obere eine solche von
0,70 ni besitzt. Die beiden Banko sind durcli eine aus
inildcm Schiefer bestehende Schranischicht von 0,05 bis
0,15 m Machtigkeit getrennt. Das Hangendc ist ge- 
braclier Schiefer. Das Floto wird jetzt meist im Scheiben
bau verhauen, wobei zuniichst in der unteren Bank 
strcichender Strebbau voin Bremsscliacht bis zur Feldcs- 
grenze gefiihrt wird. Die Strecken werden im Versatz 
ausgespart und zur Gewinnung der erforderlichen Hiilic 
von 2 m im Liegenden nachgcnoniinen. Hat der Abbau 
die Baugrenze erreicht, so wird in dic obere Bank iiber- 1 

gcbrochen und diese mit Pfeilerbau unter Benutzung der 
Strecken des vorlicrgegangenen Strebbaus und unter Vcr- 
setzen der Slrecken und samtliclier IehrgewonnenenRaume 
zum Brcmsschacht zuriickgebaut. Dieses Verlahren hat 
den Vorteil, dafs wahrend des Abbaues der unteren Bank 
die obere cin vorziigliches Hangendcs bildet, was 
namcntlich fiir die OłTenhaltung der Forderstrecken von 
grofsem Werte ist, wahrend bei dem Iliickbau das aus 
gebtaclicni Schiefer bestehende Ilangende im abgebauten 
Felde zuriickbieibt und bei dem raschen Fortsehreiten 
des Abbaues nicht stort.

Da in einem Theil des Abbaufeldes eine Ver- 
schwachung der beiden Banko bis auf zusammen 1,90 m 
Machtigkeit fcstgestellt worden war, wurde versucht, dort 
das ganze Floto auf einmal mittelst Strebbaues zu ge
winnen.' Nachdem jedoch die obere Bank durchbroclien 
war, erwies sich das Ilangende ais sehr kliiftig und 
gebriich. Dic Gcwinnungskostcn stiegen um 0,40 d l,  
die Materialkostcn infolge des Uinstandes, dafs bei 
dem Strebbau in der Unterbank im Abbau nur kiirzere 
Stempel mit Anpfahl, beim Verhicb des ganzen Flotzes 
aber lłingcres Doppelholz mit Kappen rerwandt wrerden 
mufste, um 0,25 d l  auf die Tonne Forderung; glcich- 
zeitig sank die Leistung von 2,23 auf 1,87 t auf die 
Hauerschicht. Ini wciteren Yerlaufe gestaltctc sich der

Versuch durch Zubruchegelien der Strebcn noch ungiin- 
stiger; es wurde daher auf den Scheibenbau zuriick- 
gegangen, der seitlicr seinen ungestorten Verlauf nalim.

Auf der Grube H e i ni t z (Saarrevier) besteht das 
bis 3,50 m machtige Flotz Blucher in der Regel aus
2 Banken, einer starken Unterbank und einer sehwacheren 
Obcrbank, zwisciien denen zuweilen ein Bergemittel auf- 
tritt. Da das Ilangende des Flotzes fast iiberall sehr 
schlecht ist, mufste an viclen Stellen die obere, schmalcre 
Bank im Streb- oder Stofsbau angebaut werden, wodurch 
die Kohle allcrmeist ver!oren ging. Man liat daher 
neuerdings zwei Arten des Schcibenbaucs versucht:

1. Hereingewinniing der Unterbank im Strebbau und 
nachheriger Ruckbau der Oberbank im Pfeilerbau. Der 
Abbau wurde hierbei so gefiihrt, dafs ostlieh und westlich 
des Bremsberges nur 1- Streb oder 1 Pfeilcr in Betrieb 
war. Das Gcdinge (cinschl. des Bergcversctzcns im 
Slrebbau) stellte sieli bei der Unterbank auf durcli- 
schnittlicli 1,80 d l,  bei der Oberbank auf 3 ,— d l,  die 
Ilolzkosten betrugen im ganzen etwa 0,30 d t  fiir dic 
Tonne. Ein Nachteil der Bauart ist, dafs bei dem Ueber- 
gang von der Unterbank auf die Oberbank die Leistung, 
entsprechend dem hoheren Gcdinge, sinkt.

2. Gewinnung der Unterbank im Stofsbau m it nacli- 
folgendem Vcrhieb der Oberbank in der gleichen Abbau- 
art in der Weise, dafs der Stofs der Oberbank gegen 
den der Unterbank um 10 ni zuriickstcht. In dem 
unteren Slofs wird das Bergemittel angebaut, sodafs es 
nachhcr unmittelbar auf den Bergcversatz zu liegen 
kommt. Das Gcdinge ist fiir jeden Stofs gomeinschaftlieh 
2,20 d l ., da die Oberbank von der die Unterbank ge- 
wiftneridcn Kameradschaft gleiclizeilig gebaut wird. Dic 
Ilolzkosten sind dieselben wie oben angegeben.

(Forts. folgt.)

Tcclmik.
Magnetische Beobaohtungen zu Bochum. Di u 

w estlic lie  A b w eic liu u g  der M agnclnadel vom o r ilich en  
M cridian  b etru g:

1902 am  8  Uhr um 2  Uhr um 8  Uhr um 2 Ulu
vorm. nachm. vorm. nachm.

Monat Tac 3 O, Tag £ ■i s *
September 1. 12 36,1 12 43,3 ‘ 17. 12 3 6 X 12 |44,0

2. 12 36,2 12 44,4 18. 12 35,9 12 !44,3
3. 12 37,3 12 44,7 19. 12 36,7 12 43.0
4. 12 37,7 12 45,0 20. 12 36,1 12 44,0
5. 12 35,5 12 43,2 21. 12 35,2 12 43,3
6. 12 36,3 12 43,3 22. 12 35,3 12 43,1
7. 12 37,0 12 42,7 23. 12 35,3 12 4 4 ,7
8. 12 36,2 12 43,7 24. 12 36,7 12 42,7
9. 12 36,1 12 42,2 25. 12 36,9 12 42,4

10. 12 35,9 12 43,2 26. 12 36,4 12 42,4
11. 12 36,2 12 42,6 27. 12 36,4 12 42,3
12. 12 37,1 12 44 ,2 28. 12 36,4 12 41,5
13. 12 35,2 12 43,6 28. 12 36,0 12 42,9
14. 12 36,0 12 42,3 30. 12 35,8 12 42,6
15. 12 37,0 12 43,8
16. 12 36,3 12 42,1

Mittel 12 36,27 12 43,26

Mittel 12 s  39 ,76  '  =  hora 0 .
13 5



Nr. 41 -  1008 - 11. Oktober 1902.

M a g n et ia ch o  B e o b a c h t u n g e n  z u  N ie d e r -H e r m s -  
dorf,  Reg.-Bez. Breslau^ Die westliche Abweichung der 
Magnetnadeł vom Ortlichen Meridian betrug:

1902
um 8  Uhr um 2  Uhr um 8 Uhr am 2 Uhr

Yorm. nachm. Torm. nachm.

Monat Tag Tag 3
1 ^

3 z

September 1. 8 6,7 8 11,9 17. 8 7,2 8 11,8
2 8 6,3 8 11,9 18. 8 6,4 8 12,8
3 . 8 6,8 8 12,1 19. 8 6,9 8 12,3
4. 8 6,6 8 11,7 20. 8 6,1 8 13,0
6. 8 4,8 8 10,3 21. 8 5,3 8 12,4
6. 8 6,1 8 11,6 22. 8 4,9 8 13,1
7. 8 5,8 8 11,6 23. 8 5,3 8 13,7
8. 8 5,9 8 12,6 24. 8 5,1 8 11,7
9. 8 5,5 8 10,6 25. 8 5 ,8 8 11,4

10. 8 6,1 8 11,7 26. 8 5,7 8 11,8
11. 8 6,4 8 10,4 27. 8 6,1 8 11,0
12. 8 6,6 8 12,4 28. 8 5,8 8 10,6
13. 8 4,8 8 12,1 29. 8 5 ,8 8 12,2
14. 8 6,1 8 10,6 30. 8 6,2 8 12,0
15. 8 7,4 8 11,5
16. 8 5,6 8 10,6

M ittel | 8 5 ,9 7 1 8 11,79
Mitteł 8 ® 8 ,8 8  'i =  hora 0. 4. 6 ,6 .

Mineralogie und Geologie.
G-an g m e l a p h y r e  b e i  D a r m s ta d t .  Zu dem Referat Ubcr 

die 47 . Allgemeine Versammlung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft in Kassel geht uns folgende Mitleilung zu:

Oberbergrat C h e l i u s  aus Darmstadt sprach i n e r s t e r  
L in i e  iiber neue Giinge lin Melaphyr bei Darmstadt, welche 
ais letzte saure Nachschiibe des Melnphynnagmas zu be- 
(racliten sind, das zuerst ais I n t r u s i v m a s s e  in die roten 
Schieferletten des Rotliegenden dort eindrang. Das Itilrusiv- 
lager weist 43 pCt. S i 0 2 auf, wiihrend die Giinge 52  pCl. Si 0 2 
enthalten, In das ersle Inlrusivlager trat ein zweiter 
Melaphyr lagerfonnig ein und trennte jenes in einen obercn 
und unteren Teil. Ais dritte Phase ist das Auftreten der Giinge 
zu betrachten, die das innere zweite Lager durchąucrten.

Die Melaphyrgiinge zeijen eine deutliche porphyrische 
Struktur; in ihrer glasigen Grundmasse liegen grofsere und 
kiciuere Feldspiite divergentstrahlig eingebettet neben gut 
begrenzten 01ivinkrystallen, die zu Serpentin bezw. Calcit 
zersetzt sind. Die Feldspiite sind oft von Glasmasse in 
ihrcm Innern erfiillt.

Das Gestein der Melaphyrlager mit diabasisch-kbrniger 
Struktur enthiilt grofsere Augitkorner, die von den Feldspat- j 
leisten umgeben und durchąuert sind, und Olivine. Dic 
Melaphyrlager sind an ihrer Oberseite, vermutlich auch 
an der Untcrseite, slark blasig, im iuncreu Teile dicht, 
sodafs von oben naoh unten auf blasigen Melaphyr dichter 
des ersten Lagers, dann blasiges und dichtes Gestein des 
zweilen Lagers folgt und weiter nach unten dasselbe in 
umgekehrter Reihenfolgo.

Die Melaphyre sind Iutrusiv, weil sie von Schieferletten 
des Rotliegenden tlberlngert werden, weil sie in ihren 
oberen Teileu grofse Iiinsehltisse desselben Rotliegenden 
in Schollen enthalten, weil sie Apophysen in die Einsehliisse 
und die Uberlagernden Sćhichten hineinsenden und weil* 
ilire durchaus diabasisch-kornige Struktur sonst an Ober- ' 
niichcnstrbinen und Decken nicht oder nur iu dereń innersteu 
Teileu auftritt.

Die Melaphyrlager sind hiiufig von Blasenziigen von 
unten nach oben durchzogen — in Doleritcn im Quer-

8chnitt Katzenpfotohen genannt — , weil nach ihrer Aus- 
breitung heifserc Gase das kiilterc Magma noch durch- 
stromten und bisweilen ringformige Schmelzzonen um den 
Blasenzug liervorriefen. Andere konzentrische braune Ringe 
im gleiehmiifsigen Gestein und gewisse cylindrische Korper 
frei von Iilasen oder mit nur soviel Blasen ais das Gestein 
uberhaupt solche fast Uberall enthiilt, hat 15. Kiippcrs ais 
Kontraktionssiiulen besehrieben. G. Klemm hftlt lctztere 
dagegen fiir Blasenzllge. Redner nimmt keine Stellung zu 
dem Streit beider, wie der Ref. annimmt, verdankt aber 
diesem Streit die Auffindung der Giinge; er erBrtert nur 
die Mbglichkeit, dafs sowohl Blasenziige ais Siiulen vor- 
koinmen kbnnen, weil erstere eine Erscheinung der noch 
wirkeniien vulkanischen Thlitigkeit, letzlere auf die Ab- 
kllhlung des Magmas zurlickzuflllirea sind, zwei wesentlich 
verschiedene Vorgiinge, die sich gegenseitig nicht aussohliefsen.

Bei der Abkiihlung eines Magmas von oben nach unten 
entsteht zu oberst eine diinne Plattenbildung, dann immer 
stiirker werdende Biinke. Durch die Querglicderung dieser 
Platlen und Biinke bilden sich oben linsenformige platte 
Kbrper, dann die sog. Kiiseform, weiter rundę Kugeln, 
sohllefslich vertikalgestreckte Kugeln d. h. die oben und 
unten gerundeten Cylinder, wenn eine allseitig voll- 
kommene Abkiihlung und gleichmafsige Sehrumpfung von 
allen vier Seiten in den ąuergegliederten stiirkeren Biinken 
des Magmas statlfindel. Die Cylinder werden dabei nur der 
innerste Teil vieler in einander geschalteton konzentrischer 
ROhren sein, die durch die erwlihnten konzentrischen 
Ringe angedeutet sein kbnnen. Die Blasenziige sind sehr 
hiiufig, die Cylinder seiten, so dafs jener Streit moglieh war, 
weil Cylinder nicht taglieh zu finden und zu sehen sind.

Noch wurdo Orwlihnt, dafs dic Gangmelaphyre nicht mit 
gangiihnlirhen roten Ausflillungstnassen auf Klliften des Mela- 
phyrs verwechselt werden diirfen, dic gleichzeitig Sehwerspat 
und Kalkspat fiihren und Splitter des Melaphyrs umhiillen.

Das Eindringen des zweiten Melaphyrlagers in das 
erste bezeugen der stromartige wellige Rand desselben mit 
nierenfórmigcn Wulsten und Wickeln.

--------------  X
VoIksAvirtscfiaft und Statistik.

E n g l i s c h e  K o h l e n e in f u h r  in  H a m b u r g .  Im Monat 
September 1 9 0 2  kamen heran von: /j-
Northumberland und

Durliain . . . 147  7 4 9  t gegen 115 122  l i n  1901 -
Midlands . . .  43  8 4 2  t „ 4 0  0 4 9  t „ „
Schottland . . 73  128 t „ 5 8  2 7 4  t „ „
Wales . . . .  11 0 5 2  t „ . 7 8 2 4  t „ „
an Koks . . . .  7 7 9  t „  561  t „  „

2 7 6  5 5 0  t gegen 221 8 3 0  t in 1901  
Deutschland . . . 1 50  9 9 3  t „ 154  40 1  t „ „
Amerika . . . .  —  t 2 3 9 6 4  „ „

zusammen 4 2 7  5 4 3  t gegen 3 7 8  6 2 7  t.in 1901.
Es kamen somit 4 8  91 6  t mehr heran ais iu derselben 

Periodo des Vorjahres. Die Gesaintzufuhren von Grofs- 
britanuicn, Westfalcn und Amerika betrugen in den ersten 
neun Monaten des Jahres 19 0 2  3 4 0 7  6 0 0  t, gegen
3 2 6 0  671 t im gleichen Zeitraum des Vorjahres, mithin 
19 02  146  9 2 9  t mehr.

Der Markt wurde durch die grofsen Mehrzufuhren in 
allen Sorten stark beeinflufst, da der Verbrauch, obgleich sich 
derselbe recht lebhaft entwickelte, nicht im Yerhiiltuis zu
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der stcigcitdcu Einfuhr in dio H8I10 gegangen war. Der 
Verbrauch war infolge des knlien Welters spezicll in llaus- 
standskohlen ganz ungewolinlich grofs, trotzdum konnten 
Preise niclit nnzielicn, du die scliweren Kxirazufulireu von 
Nufskohlen auf den Mnikl driicklen.

S c o f r a c l i t e n  konnlcn sieli trotz des stUrmischeii Wctters 
und des Nebels niclit crholen und ist das Angebot an 
Scliilfsraum noch immer ein so starkes, dafs die Rlieder in 
den meisten Fiillen gezwungen sind, auch heute noch die 
billigsten Sominerfrachten anzunehmen.

FI u fs f r a c h t  en waren stelig und dlirften bei der 
bedeulciiden Getreideeinfuhr, dio auch fiir Oktober zu 
erwarten sind, sich weiter befestigen.

(Mitgeleilt von H. W . H c t d m a n n  in Hamburg.)

Verungliickungen m i t  t o d l io h e m  Ausgang beim  
B o r g w e rk sb o tr ieb e  Preufsens wShrend des Jahres
1901. I)er Stallstik der Zeitschrift fllr Berg-, HUtlen- mul 
Śalincnwcsen enlnelinicn wir folgende Zahlen. Auf den 
miler Aufslcht der BergbehOrde stehenden Hergwerken und 
Aiilfjereilungsanatnlten Preufsens ist dio Zahl der iBdliohen 
VerlinglUckungcii im Jahre 1901 gestiegen. Von den
544  6 59  (5 07  164) besChiifiigten Arbeitern kamen 1209  
( 1 0 5 3 )  bei der Arbeit ums Leben; dic Steigerung gegen 
das Vorjahr betriigt also bei der Arbciterzahl 37 49 5  oder 
7 ,3 9  pCł., bei den (Odltchen Verletzungdn 156 oder
14,81 pCt. Von 1000  beschliftiglcn Arbeitern verunglttckten
2 ,2 2 0  oder 0 ,1 4 4  mehr ais im Vorjahre und 0 ,0 3 5  mehr 
ais im Durchschnitt der Jahre 1891 bis 1900 . Beim 
Steinkohlenbergbau stieg die VeriinglUckungsziiTer von 
2 ,247  im Vorjahre auf 2 ,3 4 1 ,  beim Braunkolilenbergbau 
vmi 2 ,361  auf 2 ,5 0 0 ,  beim Krzbergbau von 1 ,116  auf
1,172 uild bei der Gcwinnung von anderen Mineralien 
(Mineralsalzc und Steine) von 1 ,537  auf 2 ,7 25 .

Auf einen tOdlich Verungllickten kam eine Forderung 
beim Steinkohlenbergbau von 106  0 2 7  t (1 2 0  443  t), beim 
Braunkolilenbergbau von 3 0 7  3 07  t (3 4 0  0 7 5  t), beim Erz- 
bergbau von 69 4 4 4  t ( 7 7  2 4 0  t).

Von 42  707  Arbeitern, die die Falirt benutzten, vcr- 
unglilckten 6 oder 0 ,1 4 0  auf Tausend, auf der Fahrkunst 
verungliickte von 2 4 3 9  Fahrenden keiner; von 3 2 5  845  
Arbeitern. dic dic rcgelmafsig eingerichteleSeilfahrt benutzten, 
kamen 19 oder 0 ,0 5 8  auf Tausend ums Leben.

Von den Oberbcrgamtsbezirken traf die hbchstc Ver- 
ungliickungszilTcr den Bezirk Dortmund mit 2 ,4 9 0  ( 2 ,4 5 7 )  
auf Tausend; iliin folgt Halle mit 2 ,321  (1 ,8 2 0 ) ,  diesem 
Breslau mit 2 ,1 8 2  (1 ,8 2 8 ) ,  sodann Clausthal mit 2 ,1 5 0  
( 1 ,6 2 4 )  und zuletzt Bonn mit 1 ,568  (1 ,6 8 1 )  auf Tausend. 
Iliernach ist die VerunglUckungszilTer nur im Obcrbcrgamts- 
bezirke Bonn zuriickgegangen, wiilirend sie in allen Ubrigen 
Bczirken gestiegen ist.

In Bezug auf die Arten der VerunglUckungen unter 
Tage war wieder Stein- und Kohlenfall die hauflgste Ursache 
der lodlichen Verletzungen, indem hierbei 431 ( 4 0 3 )  von 
1 0 0 0  (8 5 2 )  Uberhaupt Verungliickten das Leben verloren. 
Hierauf folgen die Verungltickungen in blinden Schiichtcn 
und Strecken mit auf- oder abwarlsgehcnder FSrderung mit
147 (1 5 3 ) ,  dann diejenigen in von Tage ausgehenden 
Schiichtcn mit 118 (9 8 ) ,  bei der Schiefsarbeit 6 4  ( 5 7 ) ,  in 
bosen oder inatten Wettern 6 0  (3 4 ) ,  durch Explosion 
schlagender Wciter oder von Brandgasen 59 ( 2 0 ) ,  bei der 
FBrelerung in anniilicrnd horizontalen Strecken 57 (4 4 ) ,  
bei WasserdurchbrUchen 8 (7 ) ,  durch Maschinen 2 ( 6)  und 
auf sonstigc Weise 54 (3 0 ) ,  in Tagebauen 2 8  (2 9 ) ,  iiber 
Tage 181 (1 7 2 ) .

Bei einem Unfall verungIUckten 2 0  Mann durch Erstickung 
in Brandgasen ohne Explosiou (Cons. Fiirstcnsteiner Gruben). 
Durch eine SchlagwcllercxpIosion katnon 18 Mann auf 
Grube Consolidntion, durch niedergehendo Steinsalzmassen
17 Mann der Grube Ludwig II., und durch eine SchlagWetter- 
und !<ohleustaubexplosion 10 Mann auf Zeche Kbnig Ludwig 
ums Leben. Auf den Zechen Nordstorn und Monopol kamen 
je  8 Mann durch Sclilagweilurexpl08i0iien ums Leben.

Schlagw otter-Explosionon au f den Steinkohlen- 
Bergwerken Preufsens im  Jahre 1901. Ueber diesen 
Gegenstand biingl die 1. Statiatische Lieferung der Zcit- 
schrift fiir das Berg-, HUtten- und Salincnwescn eine Zu- 
sammeiislellung, der wiV folgende Angaben entnehmen.

Im Jahre 1901 Imbeii sich auf den Bergwerken Preufsens 
40 Schlagwetter-Explosloneti ereignet; 15 derselben fUhrtcn 
den Tod von Personen herbci, 22  hatten nur Verlctzutigen 
und 3 weder den Tod noch Verlelzungen Im Gefolge. Von 
ilen Exploslonen entfallen auf den Oberbergaintsbezirk 
Breslau 4  (davon 2 mit tSdlicher Verungllickung), Halle 
keine, Clausthal-2  (nicht todliche), Dortmund 25  (9  tbd- 
liclic), Bonn 9 (4  todliche). Auf eine Explosion entfallt 
eine Forderung von 2 5 3 4  0 1 8  t und eine Arbeiterzahl 
von 10 209  Mann.

Bei 9 Explosionen verungltickten je  1 Person, bei 
1 Explosion jo 2 und 4 Personen, bei 2  Explo8ione» 
8 Personen und bei 1 Exploslon je  10 und 18 Pergonen.

Bei den Arbeiten zur Retiung der bei den Exploaionen 
verungliickten Personen sind 4  lUdliche Unfiille vorgekommen.

Die Verteilung der Explosionen auf die einzelnen Ar- 
beilen ist aus folgender Nachweisung crsichtlicli.

E x p l o s i o n s s t a t t e

Im Jahre 
1900

i.nerlchts- 
jalire 1901

•n o
S I  
§ s-

T3

■§ e 
IO —

1 Aus- u. Vorrichtungsarbelten im G estein :
a) B o h r lo c h e r ...........................................
b) Schachte oder Gesonke . . . .
c )  Q u ersch la g e ...........................................
d) U e b e r b r e c h e n .....................................

Summę 1.
2. Aus- u. Yorrichturigaarbelten im Flotze: 

a") Grund- und Parallelstrecken . .
b) Wetter-, Teilungs-, Sumpfstrecken
c) Durchhiebc, Ueberhauen. . . .
d) Bremsbergo, schwebende oder dta-

gonale S t r e c k e n ...............................
e) Einfallende S tr e c k e n .........................

Summę 2,
3. A bbau-Arbeiten:

a) Streichender Abbau:
a. A b b au streck e.....................................
p. Pfeiler-Auf- oder Durchhleb . . 
x- P fe ilers to lś ...........................................

b) Schwebender Abbau:
a. A b b a u streck e .....................
{i. P fe ilerd u rch h ieb ...............................
•y. P fe iler s to lś ...........................................

c) Diagonaler Abbau:
ot. A b b a u streck e.....................................
p. P fe ilersto lś...........................................

d) S tr eb b a u .................................................
ej F ir s t e n b a u ...........................................

33

Summę 3. 17 4 12 5

4. Andere Punkte der G rube......................... 4 2 4 2
Gesuntsumme der ExplosionsfalIe 59 13 40 15

20
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Hieraus ergiebt sieli, dafs auf die Ans- und Vorrichtuiigs- 
baue mit zusammen 24 Explosionen 6 0  pCt. aller Ex- 
plosionen, gegen 64 pCt. im Vorjahrc, enlfallen.

Die hóelisle' Zahl von Eicplosioncn wieś der Monat 
Januar mit 9 auf, die geringste der Monat November mit 1. 
An TńgCii nach Feiertagen (aufser Soiinlagcn) oder StiJI- 
stiinden des Betriebes hat 1 Explósion stattgefunden, bei 
der aber nieinand verlelzt wurde. 18 Kxplosioncn enlfallen 
auf,die Filih- oder Tagcsschicht, 14 auf dic Nachmitlags- 
schicht und 8  auf die Naclitschicht. Bei Begiun der 
Schicht creignelen sieli 10 Explosione», bei der Milte der 
Schicht 16 und bei Ende der Schicht 14 Explosionen.

Was die unmittelbare Veranlnss'ing zur Entziindung der 
Bchlagcnden Wetter betriflfi, so ist ais solche fęstgestelIł 
oder doch ais wahrscheiiilich anzunchmcn:
1. Gebrauch offener Grubenlie.liter . in 5 ( 1 9 0 0 : 1 I)Fiillen,
2. Bcnutzung vonFcuerzcug(Tabaks-

p f e i f e n ) ................................. ......  . „ 1 ( 2 )  „
3. Unbefngtes Oeffnen derSicherhcils-

l a m p e .................................... „ 4 (3 )  „
4. Schadhaftigkcit der Sicherheits- 

lanipe bezw. Schadhaftwerden der-
selben bei der Arbeit . . .  w 4 ( 1 3 )  „

5. Erglilhen des Drahtkorbes der
Sicherheitslampc . . . .  . „ — ( 1 )  „

6. Durchschlagen der Ziiudpillc . „ 3 ( — )  „
7. Durchschlagen der Flamtne durcli 

das Netz der Sicherheitslampc:
infolge unvorsichtig. Bewegung

der L a m p e ....................... „  7 ( 1 3 )  „
infolge anderer Ursiichen . . „ — ( 2 )  „

8 . Schiefsarbeit ...................................... , 1 4 ( 1 3 )  „
9. Nicht niilicr ermiltelt . . . 2 ( 1 )  „

Das Anteilsverhallnis der durch die Schiefsarbeil vcr- 
anlafslen todlichcn Explosioncn an den todlichcn Explosionen 
iiberhaupt betrug 33  pCt. gegen 23  pCl. im Jahre 1900.

Im Jahre 1901 sind 4 Falle von Erstickung in 
schlagenden Weilem festgeslellt worden, bei denen 6 Mann 
zu Tode kamen.

Gcsetzgelmng und Ycnvaltnng.
D ie  B e s t e u e r u n g  von  A b s c h r e ib u n g e n  d e r  A k t i e n 

g e s e l l s c h a f t e n .  Am 11. Juni d. Js. ist ein Erkenntnis 
des Obervcrwallungsgcrichts in Saclien der Steuerveranlagung 
der Ilseder Iliitte erfolgt, welches von Bedeutung und 
allgemeinem Interesse isl, da es im Gegensalz zu der 
frlihercn Kechtsprechung des OberveiwaIlungsgerichtes steht. 
Wir lnsscn Erkennlnis und Begrilndung im Wortlaut, den 
wir der Nr. 39  der Deutsclien Induslrie-Zeitung enlnehinen, 
folgen.

Im Na ni en d e s  K o n i g s !
In Saclien,

betreffend dic Veranlagung der Akliengesellschaft „Ilseder 
IlUite" zu Grofs-Ilsede, Kreis Peine, zur Slaatseinkommen- 
steuer fiir das Steuerjahr 1901,  

hat das Koniglichc Oberverwallungsgeriolit, Fiinftcr Senat, 
in seiner Sitzung voin 11. Juni 1 9 02 ,  an weleher der 
Senatspriisident Heinsius und die Oberverwallungsgerichls- 
riite: Posclunann, Arnold, Karulh und Dr. Rohde teil- 
genommen haben,

fiir Reclit erkannt, 
dafs die gegen dic Entschcidung der Berufungsskoin- 
inissiouzu Hildesheim vom29. Oktober 1901 seitens der 
Steuerpflichligen angebrachte Besćhwerde fiir begrundet 
zu erachten isl,. die Angelegenheit zur anderweiteu 
Entschcidung an die Berufskommission zuriickziigeben 
ui.d die Kosten des Besehwerdeverfahrons aufser 
Ansalz zu lasscu sind.

Von Recbts Wegen.
G r li n d e.

Dem fiir das Geschiifisjahr 1 8 9 9  von der Steuer- 
pnicbtigen deklarierlen Einkominen sind bei der Veranlagung 
4 4 6  8 4 2 ,3 0  cS.  fiir vorgenommcnc zu hohe Abschreibungen 
und 20  9 6 7 ,3 3  JL  Ausgaben zur Erriclitung einer Bade- 
anstalt binzugesetzt.

Die Beriifungskonimission hat diese Betriige gleichfalls 
fiir stcuerpflichlig erachlet und die Berufung der Sleuer- 
pfliclitigcn ziiriickgewiescn.

Die Steuerpflichtigkeil der Abschreibungen wird in der mit 
der Besćhwerde aiigefochtencn Beruftingsenlscheidung damit 
begriindet, dafs der Buchwert der Werksanlagen infolge 
der frlihercn Abschreibungen bereits unter dem wahren 
Werte sich befinde, und dafs Abschreibungen nur insoweit 
steuerfrei erfolgen diirlcn, ais sie erforderlich scien, den 
Buchwert auf den wahren Wert herabzusetzen. Hierbei 
befindet sich die Berufuiigskoinmission zwar auf dem Boden 
der bisherigen Rechtspruchung des Obcrvcrwaltungsgericlits. 
Denn nach dieser sind alle Abschreibungen, insoweit durch 
sic der Buchwert der in Betracht kommenden Aktivposlen 
unter ihren wirklichen Wert berabgedriickt wird, ais ver- 
schlciertc Verin8gensriickhigen und ais slcuerpQichiig an- 
zusehen. Dabei soli behufs Priifung der Zuliissigkeit der 
Abschreibungen von dcm Buchwerte unter Uinzurechnung 
der in friihercn Jahren von der Steucrbehorde fiir aufser- 
ordcntliche angeseheneu und besleuerlcn Abschreibungen 
ausgegangen werden (vgl. Enlschcidungen des Oberver- 
walluiigsgerichts in Staatsstcuersachcn Band IV S. 174 flf.,
Band V Seite 43 ,  Band VII Seite 151, 153, 3 2 5  bis
3 3 9 ,  3 7 2  1T, Fuisling, Kommenlar zum Eiukoiumensleuer- 
geselz, 5. Auflage, Seite 2 0 1  ff.. Anmerkung C.).

An diesen Grundsalzen kann indessen, wie das Ober- 
verwallungsgericht bereits anderweit ausgesprochen hat 
(vgl.  Urteil vom 1. Juli 19 01 ,  V. A. 9 8 ) ,  bei erneuler
Erwagung ferncrhiii nicht festgehallcn werden.

Nacli dem §. 10 des Einkominensteuergeseizcs vom 
2 4 .  Juni 1891 sind ihrem Betrage nacli unbcslimmtc oder 
schwankende Einnalunen, sowie das steuerpUichtige liin- 
komnien der Aktiengesellschaften u. s. w. (§ .  16 )  nach 
dem Durchschnille der drei der Vcranlagung ii unii ttelbar 
vorangegangenen Jahre zu berechnen. § . 16 bestimmt 
ferner: „Ais steuerpfiichtiges Einkominen der im §. 1 
Nr. 4  und 5 bezeichiieten Sleuerpflichligen gclten . . . .  
die Ueberschiisse, welche ais Aktienzinsen oder Dividenden
.....................unter die Mitglieder verleilt werden, uud zwar
unler Uinzurechnung der zur Tilgung der Schulden oder 
des Grundkapitals, zur Verbesserung oder Geschaftser-
weiterung, sowie zur Bildung von R eservefonds................
verwendeten Betriige/' Nach den § § .  10, 16 bildet dem- 
nacli das fiir ein bestimmtes Steueijahr steuerpflichtige 
Einkominen der Aktiengesellschaften der Durchschnitt der- 
jenigen Betiagc, welche in den drei der Veranlagung un- 
mitlelbar vorangegangenen Jahren nacli Mafsgabe des § . 16  
yerwendet worden sind, und zwar nur dieser speziellen,
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in den belrefTenden Jahren verwendeten Betrilge. Es 
dUrfen somil nur die Ueberschiissc dieser bestimmten Jahre 
fiir die Versteuerung in Bctracht gezogen werden, wiihrend 
dic in anderen ais diesen ąllcin mafsgebenden Jahren er- 
zielten Ueberschiissc fiir die Fesiselzung des steuerpflichtigen 
Einkominens des in Rede slehenden Steuerjahres unbe- 
riicksichtigt bleiben miissen. Es mufs daher, um die Ueber- 
seliUsse eines jeden dieser mnfsgcbanden Jalire zu ermitteln, 
zuniichst eine Scheidung und Priifung der einzelnen Bilanz- 
posten dahin vorgenominen werden, dafs alle geschiifllichcn 
Manipulationeii, welche diesem Jahre nicht angehoren, 
bezielientlich nicht angehoren dlirfen, ausgcschieden werden. 
Hieraus folgi, dafs ebenso wie dies in Bezug auf die vcr- 
teilten Dividenden, die zur Tilgung von Schulden oder 
des Grundkapitals und die zur Verbesserung oder zur Gcschiifts- 
erweilerung verwendeten Betriige gescliehen mufs, auch in Be
zug auf die Frage, ob Betrilge der Ueberschiissc zu Reseryc- 
fondsbildungen verwendet sind, iu erslcr Linie festzuslcllen 
ist, ob die qu. Reservcfondsbildung in diesem betreflenden 
Jahre slattgefunden hat, und zwar inufs festgestellt werden, ob 
dies der Kall gewesen ist, mag es sieli um eine aus- 
driickliche Ueberweisung zum Reservefonds oder um eine 
verschleierte Reservefondsbildung durch zu hohe Ab- 
schreibungen handeln. Damit ergiebt sich, dafs derartige
Rcservcfondsbildungen, die bereits in friilieren Jahren vor- 
genommen worden sind, fur die Feslstellung der Verhiiltnisse 
des in Froge slehenden bestimmten spiiteien Jahres niclit 
in Betracht kommen durfen. Denn andernfalls wurden 
nicht die Ucberseliiisse des belrefTenden besliwmtcn Jahres 
allein beriicksichtigt werden. Fiir die Frage, ob die 
Abschrcibungen des betreffenden Jahres zu hocli sind, kann 
es daher auf den in friilieren Jahren bereits unter den 
wirklichen Wert hcruntcrgeschriebcnen Buchwert gar nicht 
ankommen. Denn die slallgchabten zu holien Abschrcibungen 
sind bereits in friilieren Jahren erfolgt.

Diesen Grundsiitzen liat auch bislier das Obcrvcrwaltungs- 
gericht bereits insofern Rechnung gelragen, ais der Buchwert, 
der uuter den wirklichen Wert heruntergeschrieben ist, 
dann fiir nicht mafsgebend crachlet worden ist, wenn die 
in friilieren Jahren in zu bohem Betrage erfolgtcn Ab- 
sehfeibungen ais aufserordentlichc, dic Bildung eines 
Reservefonds darstellende Abschrcibungen zur Bcsteućrung 
herangezogen worden sind. Dann sollen, wie bereits oben 
crwiihiit, diese besleuerten Abschreibungen dem Buchwcrte 
hinzuaddiert werden, und es soli dann die Priifung der 
Zuliissigkeit der Abschreibungen in der Weise stattfindcn, 
dafs von der durch den Buchwert und die besleuerten 
Abschreibungen der friilieren Jahre dargeslellten Summę ais 
der oberen Grcnze des Werlcs ausgegangen wird, und dafs 
die DifTcrcnz zwischen dieser Sumine und dem niedrigeren 
■wirklichen Werte zur Zeit der Bilanzaufstellung die zu- 
zulassende Abschreibung bildet.

Der allgemcine Grundsalz, welcher dieser Ansicht zu 
Grunde liegt, bestelit also darin, dafs fiir entscheidend 
gellen soli, ob die zu hohen Abschreibungen in friilieren 
Jahren besleuert worden sind oder niclit.

Es liifst sich niclit verkennen, dafs die Aufstellung 
und Anwendung dieses Grundsatzes notwendig war, wenn 
dem Buchwerte die angedeutete enlscheidende Bedeutung 
fUr die Zulassung von Abschreibungen beigelegl wurde. 
Denn nur auf diese Weise liefs sich ein gewisser Ausglcieh 
dafiir schaffen, dafs diejenigen Gesellschaften, bei denen in 
fruheren Jahren Abschreibungen zur Besteucrung gebracht

worden waren, erheblich hoher besleuert worden waren 
ais diejenigen, bei denen dies nicht gescliehen war. Allein 
die Unlerlassung der Bcsleuerung von Abschreibungen kann 
durcli dic verschiedenartigsten Ursacheu, vollig unabluingig 
von dem Verhalten der Gesellschaften, insbesondere aucli 
gerade durcli das Verfahren und die Auffassungen der 
Veranlaguiigsbehorden, heibeigcflihrt werden. Eine aus* 
reichende Befriedigung, insbesondere eine gleichmiifsige Be- 
sleuerung der siiinllichen Steuerpflichtigen, kann infolge- 
dessen duich die Hinzurcciinung der in friilieren (Jahren 
besleuerten Abschreibungen zu dem bilanzmiifsigen Buch- 
werte niclit errcicht werden, weil eine Naclibeste.uerung 
der in friilieren Jahren freigelassenen Abschreibungen, ais 
welche sich die Bemessung der zulassigen Abschreibungen 
nach dem Buchwcrte unter Hinzurechnuiig der friilier be- 
sleuerlen AbsclireibungiMi hinsichtlich der friilier niclit 
besteuerten, an sich steuerpflichtigen Abschreibungen malcriell 
darstclll, einerseils niclit zu erzielen isl, und weil es anderer- 
scils trotz des eingeschlagenen Vcrfahrens vorkommen kann, 
dafs bei einzelnen Aktiengesellschaften niemals Ab- 
schreibungen zugelassen werden (1 ii r fen. Es sind dies 
diejenigen iilteren Gesellschaften, welche vor Inkrafttreten 
des Einkommensteuergesetzes vom 2 4 .  Juni 1891 bereits 
ihre Aktiva, die einen selir hohen Wert besitzen, selir 
erheblich unter den letzteren buchmiifsig abgeschrieben 
haben.

Seinem tnalcriellen Inhąltc nach betrachtet, cnthiilt 
liberdies das Verfahren der Hinzurechnuiig der in friilieren 
Jahren besleuerten Abschreibungen zum Buchwerte eine 
Aufgabe des Grundsatzes hinsichtlich der entscheidenden 
Bedeutung des Buchwcrles. Denn durch das Verfahrcn 
der Hinzurechnuiig soli nichts anderes gefunden werden, 
ais im wesentlichen der wirkliche Wert bei Bcginu der in 
Frage slehenden Periode, mit welchem sodami der durch 
die stattgehablen Wertverminderungcn wiihrend derselben 
sich ergebende wirkliche Wert an ilircin Ende in Ver- 
gleichung gebracht wird. Dies ist aber dasselbc Verfahren, 
welclies sich nacli obigen Ausfuhrungen ais richtig ergiebt, 
und es ist nur eine Konsequcnz, es nicht nur auf einen 
Teil der Steuerpflichtigen anzuwenden, sondern bei allen 
durclizufiihren.

Ein Grund ferner, weshalb nur hinsichtlich der Ab
schreibungen eine Ausnahme von der ltegel, dafs inbetrell 
der steuerpflichtigen VcrwendungCii des §. 16, insbesondere 
auch bezuglich der ausdrlicklichen Reservefondsbildiingen, 
die beslimmlcn in Betracht kommenden Jahre allein mafs- 
gebend sind und auf die gcschaftlichen Ereignisse frliherer 
Jahre nicht zurlickgegriffen werden darf —  was bislier 
niemals bezwcifelt worden ist —  stattfinden mufsle, ist 
in keiner Weise erkennbar, zumal zu beachten ist, dafs 
die Bcsleuerung der Abschreibungen nur darauf berulit, dafs 
sie versleckte Rlicklagen darstellen.

Sind hiernach die in dem einzelnen bestimmten Jahre 
vorgenoinmcnen Abschreibungen hinsichtlich ihrer Zu- 
liissigkeit allein nach den Vcrhaltnissen dieses Jahres, 
ebenso wie alle sonstigen Veiwendungen u. s. w., zu 
priifen, so ergiebt sich der einzusclilagende richtige Weg 
hierfur von selbst.

Mafsgebend flir die Feststellung der Ueberschlisse sind 
nach der feststehenden, auch jetzt fcstzuhaltendcn Recht- 
sprechung des OberverwaItungsgerichts dic Biianzen und die 
Gewinn- und Verlustrechnungen, und zwar in dcm Sinne, 
dafs die letzteren nicht nur zum Anlialt dienen sollen,
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sondern dafs sic —  vóibelmtllich naliirlich einer Korrektur 
infolge der besonderen Vorscliriften des §. 16 des Ein- 
koinmensteuergesclzes —  der Veranlagung zu Grunde zu 
legen sind, falls sie den fiir Aktiengesellsehaften erlassenen 
liandelsreclitliclien Vorscliriften enlsprechen, wahrend sie, 
wenu sie nicht diesen Vorsehriflcn gcmiifs aufgestellt sind, 
nach letzteren riclitig geslellt und verbessert werden miissen. 
Die Abschreibungen sind daher alleiu von dum Gcsiclits- 
punktc aus zu prlifen, ob sie nach den handelsrcchtlichen 
Vorschriften bemessen sind.

Das richlige Verfahren besteht demnach darin, dafs 
von dem Bucliwert, falls er den handelsrcchtlichen Vor- 
schriften gegeniiber zu niedrig oder auch zu lioch ist, 
ganz abgcsehen, und dafs dio Bilanz in der Art korrigiert 
wird, dafs an Stelle des nicht zutreffenden Buchwertes der 
nach handelsrcchtlichen Giundsiilzcn (Art. 31 , Art. 185  a 
des Allgemeinen Deutschen llandelsgesetzbuches; § § .  39,  
40, 261  des llandelsgesetzbuches fiir das Deutsche Reich 
vom 10. Mai 18 97 )  anzuselzende Wert bei Beginn der 
Periode ermittelt und in Ansatz gebraeht und diesem 
Werte der in glcicher Weise zu berechnende Wert am 
Ende der Periode gegcildbergestellt wird. Die DilTerenz 
zwischen diesen beiden Werlzahlen bildet die Hohe der 
wiihrend der Periode eingetretenen Wertverminderung und 
somit der zuliissigen Abschreibung. Wird anders ver- 
fahren, so werden ZufUhrungcn zum Reservefonds, die in 
den frliheren Jahren statłgefunden haben, in spiiteren be- 
sleuert.

In Abweichung von der bisherigen Rechlsprechung ist 
demuach ais Grundsatz auszusprechen, dafs bei Priifung 
der Zuliissigkeit der Abschreibungen von dem nach handels- 
rechtliclien Grundsatzen anzusetzenden Werte bei Beginn 
der inafsgebenden Periode auszugehen und diesem der in 
gleicher Weise ermitteite Wert am Schlusse der Periode 
gegeniibcrzustellen ist. Die DilTerenz zwischen beiden bildet 
das Mafs der zuliissigen Abschreibung und ein diese DilTerenz 
etwa ttbersteigender Betrag der vorgcnommencn Abschreibung 
eine aufserordentliche Abschreibung, welche der uumittel- 
baren Zufuhrung zu einem Rcservefonds gleichsteht und 
der Besteuerung unterliegt.

Ilierbei ist noch zu bemerken, dafs nach den fiir dic 
Aufstellung der Bilanz bei Aktiengesellsehaften mafsgebenden 
handelsrcchtlichen Grundsatzen (Art. l S 5 a  des Allgemeinen 
Deutschen Handelsgesetzbucbes liir das Deutsche Reich vom
10. Mai 1 8 9 7 )  die obeiste Grenzc des Wcrtansalzes fiir 
alle Verm6gensgegenstiinde der AnschalTungs- oder Hcr- 
stellungapreis ist, dafs demnach etwaige Werterhohungen 
infolge steigender Konjunktur auoh nur bis zu dieser Grenze 
Beriicksichtigung findcn diirfcn, und dafs, wenn der wirkliche 
Wert beim Beginn und am Ende eines Geschiiftsjahres iibor 
dem AnschalTungs- oder Herstellungspreise bleibt, eine Ab- 
schrcibung iiberhaupt nicht zuliissig ist.

Bei Neuanlagen und NeuanschafTungen von Betriebs- 
gegcnstaliden im Laufe eines Geschiifisjahres kommt es 
darauf an, welches Verfahren die Gesellschaft dabei cin- 
schlagt. Macht sie von dem ihr nach Art. 1 8 5  a Nr. 3 
des Allgemeinen Deutschen llandelsgesetzbuches bezw. §. 261  
Nr. 3 des Handelsgesetzbucbes fiir das Deutsche Reich vom
10. Mai 18 97  zuslehenden Rcchte Gcbrauch, den hóheren 
AnschalTungsprcis cinzustellen und davon einen der Ab- 
nutzung gleichkommendcn Betrag abzuziehen, so ist die 
Hohe der Abnutzungsąuote nach dcm Zeitraume, inncrhalb

dessen der Gcgcnstand in dein Gcschiiftsjahre dem Betriebe 
gew'idmet gewesen ist, zu bemessen.

Wiihlt die Gesellschaft die Einstcllung des wirklichcn 
Wertes, der niedriger i s t ,  ais der AnschalTungspreis, so 
kann im ersten Bctricbsjahre unbcdingt der Wert vou 
Bctriebsgcgenstiinden auf den wirklichcn Wert hcruiiler- 
gesclirieben werden. Die DilTerenz zwischen dem An
schalTungspreis und dem wirklichen Wcrlc ist e(Fektivcr 
Verlust der Gesellschaft, den sie dadurch beriicksichtigen 
kann, dafs sie entweder den wirklichen Wert vonvorn- 
herein ais Zugang im Aktivum einstellt, oder den An
schalTungspreis, vermindort durch eine der DilTerenz zwischen 
AnschalTungsprcis und wirklichem Werto gleichkommcndo 
Abschreibung. Hicrbci wird im allgemeinen davon aus
zugehen soin, dafs die Verinutung dafiir spricht, dafs der 
AuschafTungspreis den wirklichen Wert darstellt, und daher 
die Bewcislast fiir einen geringeren wirklichen Wert der 
Gesellschaft im vollcn Uinfange zuflillt.

Aber auch in spateren Jahren steht cs der Gesellschaft 
frei, den Wert der Belriebsgogenstiindc auf den niedrigeren 
wirklichen Weit hcrabzuschreiben. Diese Befugnis beruht 
auf der positiven geselzlichcn Vorschrift des §. 185 a 
Nr. 3 des Allgemeinen Deutschen llandelsgesetzbuches bezw. 
§. 261 Nr. 3 des llandelsgesetzbuches fiir das Deutsche 
Reich vom 10. Mai 1897 , und es kann deshalb nicht in 
Betracht kommen, ob dabei viellcicht eine bereits vor der 
nach §. 10 des Einkommensteucrgcsetzes inafsgebenden 
Durchschiiittszeit liegende Wcrtvenninderung nocli Beriick- 
sichtigung findet.

Hat einmal eine Herabschreibuiig auf den wirklichen 
Wert stattgefunden, so ist ein ZurUckgchen auf den hóheren 
AuschafTungspreis unter Abzug der jithrlichen rcgelmafsigen 
Abnulzung spiiter unzuliissig, wcil sich dadurch cin fiktivcr 
Gewinn ergeben und zur eventuel!en Verleilung ais Dividende 
bercit geslellt werden wiirde, was ungesetzlich wiire.

Im vorliegenden Fali ist die Berufungsontscheidung, welche 
mit diesen Grundsatzen nicht im Einklang steht, nach §. 44  
Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891  
aufzuheben und die Sache zur anderweiten Entscheidung 
zuruckzugeben. Die Berufungskommission hat den nach 
handelsrechtlichcn Grundsiitzen anzusetzenden Wert der
auf den einzelnen Kontcn vereinigten Gcgensliinde beim 
Beginne und denselben Wert am Schlusse der einzelnen 
inafsgebenden Geschiiftsjahre fcstzustellen. Die DilTerenz 
zwischen beiden Werten bildet den Betrag der zuliissigen 
Abschreibung. Hat keine Wertverminderung stattgefunden, 
so ist auch keine Abschreibung statthafl. Etwaige Wert- 
erhóhungcu sind dabei bis zu der angegebenen Grenze des  
AnschalTungs- oder Ilerstellungsprcises ebenfalls zu beachtcn.

In welchcr Weise die Fosstellung des nach handels- 
rechtlichen Grundsatzen anzusetzenden Wertes und der
inncrhalb bestimintcr Pcrioden statlgehabten Wertvcr- 
minderung zu erfolgen hat, ist nach den Vcrhiiltnisscn des 
konkreten Falles zu beurteilen. Insbesondere wird es fiir 
die Bemessung der Wertverminderung nicht unzuliissig sein, 
dafs von bestimmten, durch die langjahrigc Erfahrung und 
sachvcrstiindige Ucbung festgcstellten Prożentśatzen der
einzelnen Werte ausgegangen wird. In diesem Falle wird
die Gesellschaft, welche eine hShere ais die crfahrungs- 
mafsige Werlverminderung behauptet, die einzelnen Umstiinde, 
welche sic herbeigefiihrt haben sollen, eingehend darzulegen 
und erforderlichcn Falles die hoherc Wertverminderung 
nachzuwcisen haben.
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lm Ubrigen kann dio Worterinittelung in annloger An
wendung der fiir die Eunittolung des gemcinen Wertes in 
ErganzungsslcuiTsachcn vom Obcrverwaltungsgcrichl aufge- 
stelllen Grundsiilze (vcrgl. Entscheidungen des Oberver- 
wallungsgerichts in Staalssteuersnchen, Bd. V I S. 30  ff., 
Bd. VII S. 1 51 )  erfolgen.

Dabei ist zu beachten, dafs dio Bewcrtung der einzelnen 
Bclricbsgcgcnstiindc ais Bestandteile des gesamton Anlage- 
und Betriebskapitals unter der Voraussetzung dcB Kori- 
betriebes zu erfolgen hal (vgl. Enlscheidungen a. a. O., 
Bd. VIII S. 8 6 /8 7 ) .  Bei der Bewcrtung von Baulichkeitcn 
isl davon auszugciien, dafs dio Gebiiude mit dcm Grund 
und Bodcn zusammen eine Einlieit bilden und eino getrennte 
Bewcrtung nicht zuliissig ist.

Mit Bcziig auf dic Ausliihrungcn in der Beschwcrde, 
dafs fiir dio Hohe der zuliissigen Abschreibungen die dcm 
Vorstande und dcm 'Aufsiclilsrate einer Aktiengcsollscliaft 
obiicgcndc Sorgfalt eines ordćntlichen Geschiiflsmanncs und 
der Gebrauch eines oidentlichcn Kaufmanncs inafsgebciid 
sei, ist zu bemerken, dafs in Art. 31 und 185 a des Allg. 
Deutsclien Handelsgcsetzbuclies bezw. in den §§. 40 , 261  
des Handelsgesetzbuches fUr das Deutsche Reich vom
10. Mai 1897 ganz bcstiimnlc Vorschrifien fiir den Wcit- 
ansatz der Betriebsgegcnstiindo in der Bilanse gegeben sind 
uud cin kaufmiinnischcr Gebrauch nur inucihalb der voin 
Gesetze aufgcstcllten Grenzen, aber nicht entgegen dem 
Gesetzc Geltung haben kann.

Was ferner die Slcucrpdicht der 1. Ratc der zur Er- 
richlung oiner Badeanstalt aus den Betriobsciunahmen vcr- 
wendeten Kosten von 20  9 67 ,3 3  L. betriffi, so kann den 
AusfUlirungen der Beiufungskommission, welche diesen Betrag 
ais zur Veibcsseiung des Bctriebis vcrwendet und deshalb 
fiir steucrpfliclitig óiklart, nicht beigetreten werden. Nacli 
Art. 27 Nr. 2 der AusfOhrungsanweisung vom 6. Juli 1900  
zum Einkommensleuorgesetzo gelten ais zur Vorbesserung 
oder Geschaftserweiterung yerwendet diejenigen Ausgaben, 
mit wclchen Einrichtungen oder Anlagen zur Erzielung 
eines hoheren Ertrages oder zur Ausdehnung des Betriebs- 
umfauges bestri(ten werden. Bcides trilTl liier nicht zu, 
vielmehr handelt es sich um eine Ausgabe, welche zur 
Forderung des Wohles der Arbeiter dient, wahrend der den 
Gcgensland desUnternehmens der Gesellschaft bildende Betrieb 
ais soleher in dem bisherigen Umfange fortgefuhrt wiid.

Dagegen stellen die Gewinnvortriige auf neue Rechnung 
in den Geschiiftsjahren, in welchen 6ie entstauden sind, 
aus den UeberschUsscn dieser Jahre zuiuckgestellte steuer- 
pflichtige Iteserven dar, wiilirend der Gewinnvorlrag aus 
dem davorliegendon Geschaftsjahre uberhaupt nicht zu den 
Ueberschussen des niichslen Jahres gehiirt uud dort aus- 
zuschcidon ist. Von diesem Gesichtspunktc aus sind die 
Bilanzen der mafsgebenden Geschiiftąjahrc scilens der Be- 
rufungskommission bisher nicht gepruft worden (vgl. Ent- 
8cheidungen des Obervcrwaltungsgcriclits in Staatsstcucrsaclien, 
Bd. V S. 2 10 ) .

Zur personlichcn Verhandlung mil dem Vorstande der 
Sleucrpllichtigen lag bei diesem Ergebnis der Beschwcrde 
keine Veraiilassung vor.

Die Kosten des Bcschwcrdcverfahrcns bleibeu gemiifs 
§§. 4 9 ,  71 a. a. O. aufser Ansatz.

Urkundlich ui.ter dem Siegel des Kgl. Oberverwaltungs- 
gerichts nnd der verordneten Unterschrifi.

(L. S.) gez. Heiusius.
0.-V .-G . Nr. V A. 43.

M i n i s t e r i a l - E r l a s s o  a u s z u g s w e i a e  m i t g e t e i l t  v o m  
D a m p f k o s s e l - U o b e r w a e h u n g 8 - V e r e i n  i n  E s s e n .  In

lnnn 111 a 7 4 6 8
einem lirlassc vom 28 . August 1902 ,  J. Nr. |  j  6 0 l i — ’

w ird  auf den M angel d er  F assu u g der § § .  5 uud 6 der  
a llg em ein en  p o liz e i l ic h e n  B estim m ungen Uber d ie  A n leg u n g  
von D am pfkesseln  vom  5 . A u gu st 1 890  h in g e w ie se n , dafs 
niim lich  d ic  D urchstofsbarkeit der W asserstan d svorrich tu n gen  
nur fiir P rob ierh iihnc, n ich t aucli fUr d ic  Z u flllirun gstoh re  
der W asserstandsgliiser gefordert w erden  kiSnnc. E s .  ist 
se lbstver?tiin d lich , dafs auch W asserstandsg liiser d ieser  A n -  
forderung gen ligen  m llsscn , da ihre a is  b evorzu gt an erk an n te  
Z u v er la ss ig k e il g egen iib er  anderen  V orrich tnngen  sie li in 
das G egen te il verkchren  w iird e, w enn  sich  K onstruktionen  
cin b lirgcrleu , d ie  der genannten  B e d in gu n g  n ich t en tsp rech en . 
D ic D urchfiilirung der F orderung kann aber vorliiu fig  au f  
Grund der a llg em ein en  p o liz e ilic h e n  B estim m ungen  n icht 
gefordert w c id e n , s ic  ist v ie lm ch r  bei neu zu  geuchm igiu iden  
A n lagen  g eb o lcn on fa lls durcli e in e  besondere B edin gu n g  
in der G en eh m igu n gsu ik u n d c zu sichern , Bei b esteh eu d en  
A nlagen  k onnen  e tw a ig e  A in d eru n g o n  an den W assęr-  
stiinden g egen  den W ille n  der K csse lb esitzer  nur durcli 
p o liz e ilic lic  V crfiigung a u f Grund d es § .  120 a  der G e- 
w erbeordnung oder des § .  196 des a llg em ein en  B erg- 
g esetzes durcligefiihrt w erd en . E in  so lch es V orgelieu  ist 
a n gcsic lits der G efahrcn , d io  in au gclh afl fun k tion ierem le  
W assersllinde lierb cifiih ien , geboleti uud von den  K essel-  
prlifern stets dann an der zustiind igen  Si* Ile zu beantragen , 
w enn  d ie  K csselb esitzer  en tsp rcch eu d en  V orlm ltu n gen  iiiich- 
zukom m en n ich t g e w illt  s in d .

D ie zu stiin d igen  BehOrdon sin d  a n g ew iesen  w ord en , 
dem  l<!rsuchen der K esselverein o  um lir la fs p o liz e ilic h e r  
V erfligungeu  zu en tsp rech en .

Ein anderer lirlafs vom 9. September 1902 ,  J. Nr. 
III «i 7 1 1 2
- (.n0Q i beitimmt folgendes: In den auf don Eilafs vom

1 U -o J
12. Mai d. J . —  Min. BI. S 2 0 5  —  eislatleten Berichten wird 
der Nachlafs der inueren Untersuchung uud Druckprobe 
bei Ausfulirung gcnehimgungspfliclitiger Aendcrungen an 
Fcucrungsaiihigcn der Dampfkessel allgcmcin ais erwtiuscht 
bozeichnet. Dariiber liinaus wiid aber von mehreren Seilcn 
auf das Bediirfnis hingewiesen, die gleichen Erleicl.temngen 
auf einige andere Fiille genehniigungspdiclitiger Ver- 
iiiidcrungeu bestehender Kessclanlagen auszudeliuen, z. B. 
den Einbau von Ueberhitzern und Kkonomisern, die Er- 
richtung liSherer oder in anderer Weise die Anlage ver- 
bessernder Schornsteinc u. a. m. Dieser Anregung stehen 
keine Bedenkcn entgegen, soweit nicht etwa wesontliche 
Vcriinderungen am Kesselki5rper oder die Verlegung von 
Kesśelu darunter einbcgrilTen werden, oder soweit ein 
Kessel niclit aus Anlafs der beabsichtiglen Aenderung iiber- 
haupt schon freigelegt werden mufs. Mit diesen Ein- 
schriinkungen hal der Herr Minister fiir Handel und Gc- 
werbe bei Voriinderungen bestehender Kcssolanlagcn in den 
Fiillen des §. 8  Abs. 1 Ziffer 1 und 3 der Kesselanweisung 
vom 9. Miirz 190 0  den Nachlafs der inueren Untersuchung 
und Druckprobe allgemein gestattet, wenn der zustiiiidige 
Kesselpriifer nach seinom pflichtgemiifscn Ermessen die Ab- 
standnahme fiir zuliissig crachlet und bei Anlagen unler 
Aufsicht der Vereinsingenieurc der zustiindige Gewerbe- 
aufsichtsbeamte (Bergrcvierbeamte) keine Bedenken gegen 
den Nachlafs Sufsert. Es ist ferner daran fotzulialten, 
dafs scit der lclzten innereu Untersuchung nicht mehr ais
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zwei Jahre verflossen sein diirfen und dabei keine Schiiden 
festgestellt sind, auf welche die beabsichligle Acnderung 
der K.csselanlage ungiinstig einzuwirken vermochte. Dcm 
molivierten Gutachten des Kesselpriifers iiber die Zuliissig- 
kcit des Naclilasses der fraglichen Untersuchung ist stels 
das Kesselbuch beiztifiigen. Ein Anspruch auf Gewiihrung 
der Erlcichlerung stelit den Kesselbesitzern nicht zu, nament- 
lich miissen davon die im §. 5 der Kesaelanweisung be- 
nannten Kesselbesilzer ausgesclilossen bleiben.

Durch den Nachlafs der innereii Untersuchung und 
Dmckprobe diirfen die Fristen der fiilligcn regelmiifsigen 
inneren Untersuchungen und Druckproben nicht unter- 
brochen werden.

Yerkohrswesen.
W a g e n g e a t e l lu n g  im  R u lirk o h lo n r o v io ro  fiir die 

Zeit vom 23. bis 3 0 .  September 19 0 2  nach Wagen zu 10 t.

lis sind Die Zufuhr nach den

Datum vorlangt | gestellt IUioinliafon b e tru g :

Monat Tag

Im Kssonor 
und

H lbcrfeld er Bezlrkc

aus dcm 
Itezlrk nach Wagen 

zu 10 t

Septem ber 23. 16 052 16 052
» 24. 16 056 1 6 0 5 6 Kssen Rnhrort 14 715
9 25. IG 070 16 070 •» Duisburg 7 221
•> 26. 15 871 15 871 V , Hochteld 2 016
n 27. 15 769 15 769 Elbcriciii ltu lirort 117
•> 28. 1 679 1 679 n D uisburg 56
V 29. 14 887 14 887 Iloch fcld 36

30. 15 552 15 552
Essen

Jusammen
D ortm .

2 4 1 6 1

Zusam m en: 111 930 111 936" Hafen 32
D u rch sch n ittl.: 
V erlia ltn iszah l:

15 991
16 288

f. and. Giiter 11

K o h le n - ,  K ok a -  u n d  B r ik e t tv e r s a n d .  V on  den  
Z cch en , K okereien  und B rikettw erken  d es R uhrbezirks sind  
vom  23. bis 3 0 .  Septem ber 19 02  in 7 A rb eitstagen  111 936  
und au f den A rb eilstag  d u rch sc lin ittlich  15 9 9 1  D o p p e l-  
w agen  zu 10 t m it K o h len , K oks und B riketts b elad en  
und au f der E isen b ah n  veis iin d t w orden  gegen  10S 7 2 8  
und auf den A rbeitst/ig  15 5 3 3  D o p p elw a g en  in d em selb en  
Z eitraum  des V orjahres bei g le ic h c r  A n za h l A rb eitstagen . 
Es w urden dem uach vom  23 . bis 30 . Sept. des J a h res 1902  
au f den A rb eitstag  4 5 8  und im g an zen  3 2 0 8  D .-W . oder
3 ,0  pC t. m ehr gefordert und zum  V ersand geb rach t a is  im 
g le ic h e n  Z eitraum  d es V orjah res.

Der Versand an Kohlen, Koks und Briketts stelltc sich 
auf der Eisenbahn vom 23 .  bis 30 .  September 1 9 0 2 :  
im Ruhrbezirk auf 2 1 0  2 3 9  D .-W . gegen 2 0 4  627  i. V.
im Saarbezirk auf 30  5 2 2  „ „ 29  541  „
iu Oberschlesien auf 77  142  „ „ 7 6  901 „
und iu den drei Bezirken
zusammen auf 3 1 7  9 0 3  D.-W. gegen 311 0 6 9  i. V. 
und war donnach'-
im R uhrbezirk  . . .  5 6 1 2  D .-W . od er  2 ,7  pCt.

hoher
im Saarb ezirk  . . .  981 D .-W . od er  3,3  pCt.

hoher
in O b ersch lesien  . . 241 „ „ 0 ,3  „

hoher

und ii) den drei B ezirken
zusammen . . . .  6 8 3 4  D .-W . oder 2 ,2  pCt.

hoher ais in derselben Zeit des Yorjahres.

Im ganzen Monat Sept. des Jahres 1 9 0 2  stellte sich 
der Versand an Kohlen, Koks und Briketts auf der Eisenbahn
im Ruhrbezirk auf 4 1 5  923  D.-W. gegen 3 9 8  6 8 8  i. V.,
im Saarbezirk „ 6 0  8 4 2  „ „ 57 4 1 6  „
in Oberschlesien „ 155  4 9 7  „ „ 151 4 2 4  „
und in den drei Bezirken

zusammen auf 6 3 2  2 6 2  D.-W. gegen 6G7 5 2 8  i. V., 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . 17 2 3 5  D .-W . oder 4 ,3  pCt ,
im Saarbezirk . . .  3 4 2 6  „ „ 6 ,0  „
in Oberschlesien . . 4  0 7 3  „ „ 2 ,7  „
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  2 4  7 3 4  D.-W. oder 4,1 pCt.
h5her ais in derselben Zeit des Vorjahres.

Die Gesamtfiirderung bezw, der Gcsamtversand an 
Kohlen, Koks und Briketts in den ersten neun Monaten 
des Jahres 1 9 0 2  betrug :
im Ruhrbezirk 3 517  9 8 4  D .-W . gegen 3 621 3 0 3  i. V., 
im Saarbezirk 5 3 3  5 76  „ „ 531 3 5 4  „
in Oberschlesien 1 2 5 7  2 4 8  „ „ 1 3 4 0  157 ,,
und in den drei Bezirken

zusammen 5 3 0 8  8 0 8  D .-W . gegen 5 4 9 2  8 1 4  i. V., 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . 103 31 9  D .-W . oder 2 ,8  pCt.

geringer
im Saarbezirk . . .  2 2 2 2  „ „ 0 ,4  „

grofser
in Oberschlesien . . 8 2  9 0 9  „ „ 6 ,2  „

geringer 
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  184  0 0 6  D.-W. oder 3 ,3  pCt.
niedriger ais in derselben Zeit des Vorjahres.

Fiir andere Gtiter ais Kohlen, Koks und Briketts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1. bis 30 .  September 1902  
8 2  8 3 6  offene Wagen gegen 7 8  231  in derselben Zeit im 
Jahre 19 01 ,  mithin in diesem Jahre 4 6 0 5  Wagen oder
5,9 pCt. offene Wagen mehr bestellt, beladen und beladen 
abgefahren.

A m t l i c h e  T a r i fv e r a n d e r u n g e n .  G r o fs li. b a d i s c h e 
S t a a t s c i s e n b a h n e n .  Da mit dem 30 . d. M. die im 
Mannheim etc.-bayerischen Giitertarife voin 1. 1. 1902  und 
im badisch -  bayerischen Giitertarife vom 1. 10. 1901  
enthaltenen Frachlsiilzc des Ausnahmetarifs 6 fur Steinkohlen 
etc. aufser Kraft treten, werden vom 1. 10. d. J. ab im 
Verkehr von den Stationen Karlsruhe Hafen, Kelil, Mannheim, 
Mannheim Industriehafen, Maxau und Rheinau, sowie von 
Ludwigshafen a. Rh. —  von letzterer Station, sowie von 
Mannheim Industriehafen nach nordbayerischen Stationen
nur in beschriinktem Mafse —  die Frachtsiitze des Roli- 
stofTtarifs durch Gewiihrung entsprechender Enniifsigungen 
auf die Frachtsiitze des Spezialtarifs III im Kartierungswegc 
berechnet. Die demniichst erscheinende Ermiifsigungs- 
iibersicht ist unentgeltlich bei den oben genannten Stationen 
zu erhalten. Karlsruhe, 2 3 .  9. 1 9 0 2 .  Gr. Generaldirektion.

O b c r s c li le s.-o s t e r r.-K o h 1 e n v e r k e h r ii b e r M i 11 e 1- 
w a l d e  b e z w .  M i t t e l s l e i n e ,  L ie b a u ,  S e i d e n b e r g  u n d  
R e i c h e n b e r g .  Tarif vom 1. 11. 1 8 9 7 .  Voin 1. 10.  
d. J . ab werden im vorbezeichncten Kohlenverkehre neue 
Frachtsiitze nach Stationen derLokalbahn Reichenberg-Gablonz- 

■ Tannwald-Griinthal eingefiihrt, die neben Ermafsigungen auch 
geringe ErhOhungcn gegen die bisherigen, mit Bekannt- 
machung vom 21 ,  August d. J . aufgehobenen Siitze ent-
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lialten. Ferncr kommen eriniifsigtc Siitze nacli den Stationen 
Engenthal-Jeaeny, Nawarów, Swarow-Hammer und Tannwald- 
Sc.huinburg der S. N, D. V. B, zur Iiinfiihrung. Soweit 
Erhohungen eintreten, bleiben die bislierigen niedrigeren 
Siitze noch bis 5. 10. d. J. in Geltung. Ueber die llohc 
der Fraciitsiilze geben die beteil. Dienststellen Auskunft. 
Kattowitz, 24. 9. 1 90 2 .  Kgl. Eisenb.-Dir.

R lie  i n . - w e s l  f. - n ord w ca td e u  tac l ier  K o b l c n v c r -  
k c l i r .  Am 1. 10. d. J. wird die Slation Hovelhof des 
l)ir.-Bez. Miinstcrin die Abteilung A und die Slation lliifigrube 
des Dir.-Bez. Altona in dic Abteilung A und C des Tarifs 
1 iir den vorgenannlcii Verkehr aufgenoinmen. Von dem- 
selben Tage ab tretcn fur die Siationen Bcrger-Damui, 
Friesack, Paulinenaue und Vietznilz anderwcite zum Teil 
eriniifsigtc Fraciitsiilze fiir Steiiikolilen etc. in Einzelsendungen 
in Krnft. Niilieres bei den beteil. Gliicrabferiiguiigsstellen. 
Essen, 28 . 9. 1902 . Kgl. Eisenb.-Dir.

Uli ei n . - w - e a l f . - l i e s s i s c h e r  K o b le n  v e r k e l ir .  Mit 
Giiltigkeit vom 1. 10. d. J. wird dic Station Rellinghausen 
Nord ais Versandslaiion in den Tarif aufgenoinmen. Bis 
auf weiteres werden der Fraclitbereclinung die Entfernungen 
des reclitsrheiniscli-liessischcn GUlertarifs und die Siitze des 
Aiisnaliinctanfs 2  (IlohstolTtarif) zu Grunde gelegt Essen,
24. 9. 1902 .  Kgl. liisenb. Dir.

Mit Giiltigkeit vom 1. 10. d. J. ab werden im Ueber- 
gangsverkehr zwischen den Siationen Jeserilz, Karmin, 
Kclkc, Lechowo, Lubnica, Ncugutli, Schmiegel, Spławie, 
Ujazd II und Zielencin der Sclimiegclcr Kreisbalinen einer- 
scits und den Staatsbalinstationen der Dir.-Bez. Bromberg, 
Danzig, KSnigsberg, Breslau, Kattowilz, Posen, Altona, 
Hannover, Mlinstcr, Magdeburg, Halle, Erlurt, Elbcrfeld, 
Essen, Colii und St. Johanu-SaarbrUcken andererseits u. a. 
fiir Steiiikolilen und Briketts in Wagenladiingen von mindcstcns 
5 0 0 0  und 10 0 0 0  kg oder bei Fraclitzalilung fiir diese 
Gcwichlamcngcn die Fracliisiilzc der Staalsbalinslntioneii Alt- 
Boycn und Ujazd um 2 Pf. fiir 100  kg ermafsigt. Der 
am 5. 8. d. J. fiir Slation Schmiegel eingefulirte Ausnalime- 
larif triIt mit dem 1. 10. d. J aufser Kraft. Posen,
2 3 .  9. 1902 .  Kgl. Eisenb.-Dir , naincns der bcleiligten 
Verwaltungen.

Rli ei n. -  n ie d e  rdc u tscb  er E i a en ba li n v e r b  a n d. 
Mit dem 1. Oktober d. J. trilt ein Ausnalimelarif 16 fiir den 
Uebergaugsverkelir mit den Kleinbalinen Kyrilz-Perlcberg, 
Kyrilz-Breddin und Vieseckc-G10wen in Kraft, welcher u. a. 
fiir Steiiikolilen, Braunkolilcn, Koks und Briketts beim 
Uebergang nacli den Kleinbalinen Anwendung findet, wenn 
diese Giiter in Wagenladungen mit direkten Frachtbriefen, 
von oder nacli den Siationen der genannten Kleinbalinen in 
Pcrleberg zur Umkarlicrung gclangen. Niilieres bei den 
beteil. Gutcrabfertigiingsstcllen. Essen, 23. 9. 1902. Kgl. 
liisenb.-Dir.

Koli le  n y erk eh r aus d cm  Ru l ir -  und W u r m -  
g e b i e t  e t c .  n a c l i  S i a t i o n e n  der  D ir . - B e z .  Cii In 
und St. J o h a n  n - S a a r b r l i c k e n .  Dic Station Relling- 
liausen Nord des Dir.-Bez. Essen wird vom 1. 10. d. J. 
ab ais Versandstation in den Ausnahmetarif 6 fiir den vor- 
genaiinlen Verkehr aufgenomnien. Niilieres bei den beleil. 
Guterabfertigungsstellcn. Essen, 23 . 9. 1902. Kgl. Kiscnb.- 
Direktion.

W iirtt  e m b c r g i s c l i - s i i d  w e s t  d e u t s c h e r  E i s e n -  
b a h n v e r b a n d .  4 . Heft. Verkelir der Rhein- und 
Mainhafenslationen mit Wiirttemberg. Vom 1. 10. 1902  
an gilt der Ausnahmetarif 6 im vorbezeiclmeten Giiterlarif

beziiglich der Artikel Steiiikolilen und Braunkoltlen, wic 
im Spezialtarif III genannt, nur nocli fiir den Verkehr von 
Ludwigshafen a. Rh., Mannheim badisclic Bahn und Mannheim 
Industriehafen nach wurttembergischen Stationen. Stuttgart,
24 .  9. 1 90 2 .  Generaldirektion der k. w. Staatseisenbahncn, 
ais geschiiftsfiihrende Verwaltung.

O b e r s c h l e s .  Kol i  l e n  v e r k e h r  n a c h  S t a t i o n e n  
der  D i r . - B e z .  B r e s l a u ,  K a t t o w i t z  u n d  P o s e n .  
Grtippe II. Vom 1. 10. d. J. bezw. voin Tage der Betriebs- 
eroffnutig ab werden dic Stationen der Strecke Petersdmf
i. R.-Grlintlial (Dir.-Bez. Breslau), sowie Posen (Gerberdama\) 
(Dir.-Bez. Posen) und Wilkau (Dir.-Bez. Kattowitz) in den 
obengenannten Verkelir einbezogen. Kattowilz, 23 . 9. 1902 .  
Kgl. Eisenb.-Dir.

M i t t e l d e u t s c h e r  P r i v a t b a h n - G U t c r t v e r k e l i r .  
Die z. Zl. im Berlin/Stettin-mitteldcutsclien GUlcrverkehr 
von Station Lauchhammer nach Ostswine und Prltter 
bestehenden Ausnalimcfraolitsiilze fiir Braunkolilenbriketls 
etc. in 2 0  t-Sendungen werden vom 1. 10 d. J . ab in 
gleiclier llohe in den obengenannten Verkelir iibernommen 
und vom 15. 11. d. J. ab fiir

Lauclihammer-Ostswine auf 0 ,65  
Lauclihaminei-Pritter auf 0 ,66  „

fiir 100  kg
erholit. Erfurt, 26 . 9. 19 02 .  Kgl. Eisenb.-Dir., namens 
der beleil. Verwaltungen.

Rh e i n .- w e s  t f . - no  r d wes l  den t sc l i c  r K o h l e n v e r -  
kchr .  Vom 1. 10. d. J. ab wird dic Station Rellinghausen 
Nord des Dir.-Bez. Essen ais Versandstation in den Tarif 
fiir den -Yorgenannlen Verkelir aufgenoinmen. Niilieres bei 
den beteil. Giiicrabferligungastellen. Essen, 23 . 9. 1902.  
Kgl. Eisenb.-Dir.

O b e r s c h l e s .  - n o r d w e s t d e u t s c h  - i n i t l e l d c u t s c h -  
h e s s i s c l i c r  K o h l e n  v e r k e h r .  Voin 1. 10. d. J . ab 
werden im vorbezeichneten Kohlcntarifc neue ermafsigtc 
Fraclilsatze nach Stationen der Zschipkau - Finsterwalder 
Eise.nbahn eingefuhrl. Feiner werden mit Giiltigkeit vom 
15. 11. d. J . ab die Kohlenfrachtsiitzc nach Finsterwalde 
von Konigshiitte O.-S., siimtliclien Schachtcn der Kijnigs- 
grube, Hugoschacht der GriiAn Lauragrube von 9 4 ,6  auf
96 ,0  und von Dubenskogrube von 96,1 auf 9 7 ,5  Pf. fiir 
100 kg berichligt. Kattowilz, 19. 9. 1902 .  Kgl. Eisenb.- 
Direktion.

S a a r k o l i l c n v e r k e h r  n a c h  d e r  M i t t e l -  u n d  
W es tac li w e i z. Am 1. 10. d. J. erscheiut zum Ajis- 
imhmetarif Ni-. 14. der Naclitrag III, welcher Aenderungen 
und Ergiinzungen des llaupltarifs entliiilt. Die ErliOlmng 
der Frachten nacli den nordlichen Gottliardbalinslationen 
Iritt erst am 1. 1. 1903  in Kraft. Ankaufspreis 10  Pf. 
Sl. Joliann-Sąarbriickcn, 2 6 .  9 . 1902 .  Kgl. Eisenb.-Dir. 
nainena der beleil. Yerwallungen.

Yereine und Ycrsammlungeii.
G e n e r a l  versaram lu i3gen.  V e r e i n i g u n g s - G e a e l l -  

s c h a f t  llir S t e i n  k o l i l e n b a u  i m W u r m r e v i e r .
24 . Oktober d. J„  vormittags 11 Uhr, zu Aachen, Lager- 
hausstrafse 28 .

D 8 rs t e w i t z - R a 11 m a n n s d o r f c r B r a u n k o li 1 e u -
I n d u s t r i e -  G e s e 11 s c h a f t z u R a 11 tn a n n a d o r f.
25. Oktober d. J . t millags 12 Uhr, im Hotel „Sladt 
Hamburg" zu Halle a. S,
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B o c l i u m e r  Y c r o i n  f i i r  B o i g b a u  u n d  G u f s s t a h l -  
f i i b r i k i U i o n .  25. O ktober d , J., yorm iUaga 11 Ubr, im 
H otel N eu b au er zu  B ochum .

Miirktlłerichte.
Buhrkohlenm arkt. Es wurden an Kolilen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglich, diirchschnitt- 
licli in Doppelwagcn zu 10 t berechnct, gestellt:

1901 1902 Verhiiltniszahl
1.— 15.September 16 172 15 822 16 283

1 6 .- 3 0 .  „ 15 658 16 172 16 288
Dio durchschnittlichc tiiglichc Zufulir an Kohlen und 

Koks z u den Rheinhafcn betrug in Doppclwage.n zu 10 t in

Duisburg Rulirort Hoclifeld
DIosc drei 
IU fen zuB.

1 9 0 1 1 1902 1901 1902 1901 1902 1901 | 1902

1.— 7. Sept. 
8 . - 1 5 .  „ 

1 0 . - 2 2 .  „ 
2 3 . - 3 0 .  ,

10881 1108  
1081 1 1023 
1050 1397  

958 1010

1598
1755
17G5
2172

1517
1722
1705
2119.

213
218
257
190

305
252
311
293

28!i9; 29P0 
3054 2997  
3072 3413  
332G; 3452

InsgcsMiit 4177 |4 0 2 8 7290 70G3 884 1101 12351|12852

Der Wasserstaud des Itholns bei Caub war im 
September am 

2. 4, 8 . 12. 16. 20. 24. 28. 30.
2,22. 2,12. 2,02. 2,28. 2,28. 2,3?. 2,04. 1,77. 1,72.

Die l'’ordening der Syndikatszcchcn hat im September 
mit 26 A i boitstngen 4 156 221 t betragen. Da die
Beleiligiingśzifter sieli auf 5 213 876 t helief, ergab sich 
eine Minderfiirderung von 20,29 pCt. Im Monat August 
blieb die Forderung um 20,54 pCt. zuriick. Arbeitfitnglicli 
wurden 159 855 t gegenllber 159 230 t im Vormonat 
gefiirdort. Im gleichen Monat des Voijahres betrug die 
tHgliche Forderung 162 638 t.

Auf dem Kohlenmarktc war im allgcmciheu wahrend 
des Monftis September erPreulicljcrweise, eine kleine Be- 
lcbung zu konstaliereti, die sich allerdings melir ąnf die  
Ilausbrandsorten ais auf Indiistriekohlen erstreckte. — 
Der Slrcik der amerikanischeu Bergleute hat bisher nur 
einige Anfragen in Anthrnzitsliiclikohleii gebracht, welche 
aber bei dem Fehlen dieser Soite Im hieslgen Bezirk 
zu keineni Absehlufs fiihrtćn. — Ijizwischen sind samt- 
liche Vollmachtcii dc;r Zechen zur Verliingerijng der 
Vertrage zwischen Kokssyndjkat und Brikettverkaufs- 
yerein cinerseits und dem Kohlensyndikat andererseits 
eingegangen, sodafs die Fortsetzung der zwischen diesen 
Verkau(svcroinen bestehenden Vertrage gesichert ist.

Was dic einzelnen Kohlerisorten anlangt, so wurden 
G a s k o h l c n  regelmafsig abgerufen.

Im G a sfla m m k o h len -G csch a ft \yar eine Bessernng 
gegen den yormonat nicht zu verkennen, von der 
allerdings einige minder beliebtc Sorten ausgeschlossen 
blicbcn.

In F c ttk o h lc n  haben sich Unregelmafsigkeiten im 
Bezuge nicht gezeigt. Die Naclifrąge nacli groben Niissen 
hat sich gehoben, und kleine Ńiisse wurden glatt auf-

genommen. Der Absatz von K o k s k o h l e n  war ais 
befriedigend zu bozoichnen.

M a g c r k o h l e n  waren der Jahreszeit entsprechend, 
besonders in allcn Sorten Anthrazitniissen, besser gefragt 
ais im Vormonat..

Der K o k s a b s a t z  hat im Monat September wieder 
eine crheblichc Steigerung erfahren; es sind rund 
611 000 t zum Vcrsand gekommen, Bornit 2 1 000  t 
mehr ais im August 1902 und 90000 t mehr ais im 
September 1901.

Der Mehrabsafz ycrteilt sich ziemlich gleichmafsig 
auf alle Sorten und Gebiete; nur dic Ilochofciiindustrie 
des Siegerlandes schcint sich, nach den Boziigen zu 
schliefsen, noch immer in einer selir unbcfiicdigcnden 
Lago. zu befinden.

Die fiir September beschlossene Pioduktions-Ein- 
schriinkung von 27 pCt. brauclite nur zu etwa. 2/ 3 

wirkliclt durchgefiihrt zu werden und stellte sich auf rund 
18 pCt. der Gcsamtbeleiligungsziflcr.

Der Vcrsand an IJri‘chkoks hat leider nicht diejenigo 
Belebimg erfahren, welche man in den llerbslmonaten 
in der Regel erwarten kann, wennschon auch in dieser 
Sorte ein kleiner Mehrabsatz festzustellen ist. Gerade 
bei ISrechkoks macht sich die Konkurrcnz der aufser- 
syndikadichen Kokcreien sehr fiihlbar.

Dagegen wenden sich Iliindler und Verbraucher in 
siiirkcrem Mafse dcm billigeren gesiebten Abfallkoks und 
gesiebten Kleinkoks zu, sodafs die erzeugten Mengen 
im allgemeinen schlank zum Versand gebracht werden 
konnten.

Der Stroik der franzosischen Grubonarbeiler hat seit 
elnigcn Tagen ein belebcndes Element in unseren Markt 
hineingetragen. Auch im Monat Oktober kann dalier, 
trolz des mit dcm Wintcrsemcster erfahrungsgemiifs nacli- 
lasscnden Sceexpoits, mit einer gegen den Voranschlag 
von 27 jiCt. ermiifsigtcn Produktionseinschriirikung ge- 
rechriet werden, welche sich nach den rorliegenden Auf- 
friigen auf etwa 22 pCt. stellen diirfte.

Der Gcsamtabsntz an Br i k e t t s  im Monat September 
belrug 142 825 t bei 26 Arbeitstagen gegen 130 570 t 
bei 25 Arbeitstagen im gleichen Monat des Vorjahros.

S c h w e f e l s a u r o s  An n n o n i a k .  Der Markt fiir 
scliw. Ammoniak zcigte nach wie vor grofse Stetigkeit, 
die verfilgbaron Mengen fanden schlanke Abnahme, und 
Lagerbestande sind weder hier noch in England yorhanden,

Eine Aenderung der Preise hat sich nicht vollzogen 
und man notiert in England gegenwiirlig L.  12. 2. 6 . 
fur p r o m p t e  Lieferung und L. 11. 15. bis Z. 11. 18. 9. 
fiir F r i i h j a h r s l i c f e r u n g .

To er. Auf dem Markte der Teer - Erzeugnisse 
erfuhr Teerpech in England eine wcitere Erhohung 
bis zu 55 s., wohingegen dic niedrigen Bewertungen 
der iibrigen Teer-Erzeugnissc eine Besserung nicht auf- 
zuwcisen yermochtcn. Im Inlande blieb der Absatz 
regelmafsig und auf der Ilohe der Erzeugungsmdglichkeit.
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B e n z o l .  Auf dem Bcnzolniarkte scheint aucli in 
England cinc fmindlicliere Stimmnng insofern zum 
Durelibrucłi zu konuncn, ais dic Notirung liir 90er 
Benzol sich von 73/ 4 d. auf 8 — 8 V2 d. und fiir 50cr 
von 7 d. auf etwa 7l/2 d. erholen konnte.

Im Inlando ist cbenfalls die Nachfrage lebhafter 
geworden, und eg' konnten einige grofsere Geschafte zu 
besscrcn Preisen liercingeholt werden.

Der Bedarf entspriclit einigermafsen der gegenwiirtigen 
Herstellungsmoglichkeit der Kokereien, sodafe die Ver- 
sendungen Stockungen nicht zu erleiden hatten.

E sse n e r  B o rse .  A in llich er  B erich l vom  6 .  O ktobei 
1902 , ttulgestcllt von der Bbrsen-Kommisaion.

K o h l e n ,  K o k  8 u n d  B r i k e t t s .  

P reisn otieru n gen  im  O berbergam tsbezirke D ortm und, 

florta. Pro Tonne loco Werk
I. G a s -  u n d  K l a m i n k o l i l e :

a )  G a sfb r d e r k o h le ....................... 11,00— 12,50
b ) Gasflainm forderkohle . . . 9 ,7 5 — 11,00  „
c) F lam m forderkoble . . . .  9 ,2 5 — 10,00
d) S t i ic k k o h le ................................1 3 ,2 5 — 14,50
e )  H a lb g esieb te .............................12,50— 13,25
0  Nufskohle gew. Kom I) _ J 2 . 5 0 -  13 ,50

■ » » » UJ
„ HI . 1 1 ,2 5 — 12,00  „

„ » IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5
g )  N ufsgruskoh le 0 —20/30 mm 6,50— 8,00 „

„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 —  9 ,00  „
h) Gruskolile . . . . . .  4 ,5 0 — 6 ,7 5  „

II. F e t t k o l i l e :

a) F Srderkohle . . . . .  9 , 0 0 — 9 ,75  „
b ) B estm elierle  K oh le . . . 10,75 — 11,75 „
c) S i l l c k k o b l e .................................  1 2 ,7 5 — 13,75  „
d) Nufskohle gew. Korn 11 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5  „

„ « U) ’
„ III • 1 1 ,0 0 — 1 2 ,0 0  „

„ „ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5
e )  K o k a k o h l e ......................................  9 , 5 0 — 10 ,0 0  „

III. M a g e r e  K o h l e :

a )  F o r d e r k o h le ........................... 8 , 0 0 — 9 ,0 0  „
b ) F ord erk oh le , m e lier te  . . 1 0 ,0 0 — 1 0 ,50  „
c )  F ord erk oh le , a u fg e b e sse ite , j e

nacli dem  Stlickgehalt . 11 ,00  — 12,50  „
d) S t i i c k k o h l e ................................  13 ,00  — 14,50  „
e) Arlhrazit Nufs Korn I . . 17 ,50  — 19,00

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

IV . K o k s :

a )  H ochofenkoks . . . .  15 ,00  „
b) G i e f s e r e i k o k s .......................... 17 ,00  — 18,00  „
c )  Brechkoks I und II . . . 18,00— 19,00 „

V . B r i k e t t s :

Briketts je  nach Q ualitiit . . . 1 1 ,00 — 14,00 ,

liuhige Marktlage bei grofserer Naclifrage nacli Haus- 
brandkolilen. Nacbste Borsen-Ver8ammltfng findet am Mońtag, 
den 13. Oktober 1902, nachmittags 4 Ulu im „Berliner 
Hot", Hotel llartmann, statt.

E r a n z o s i s c h e r K o h le n m a r k t .  DieLagedes franzosischen 
Kohlenmarktes zeigte im Laufe des vergangenen Mónats eine 
ganz besondere Lebhaftigkeit. Dic Befurchtung der Grofs- 
konsumenten, dafs die Streikbewegung in den Kolilen- 
bezirken ernst werden konnte, hat sie endlich bewogen, 
grofsere Abscbliisse zu betbiitigen. Der Versand per Bahn 
war aufserordentlicb lebhaft, und die Schiffaliri, welche 
zur Zeit sehr stark durch deii Zuckerriiben-Transport in 
Anspruch genommen ist, konnte den an sie gestellten A11- 
forderungen kaum gcniigeu; selbstverstiindlicli wird seitens 
der Rheder die Lage ausgenutzt, um die Frachtsiitze zu 
erhohen.

Besonders begiinsligt sind die Gaskohlen und die halb- 
fetten und mageren Hausbrandkohlen. Man not i ert al s  
Durchschnittspreis fiir fette Fbrderkoblen 2 0 /2 5  pCt. Stucke
15 .50  bis 16 ,00  Frcs.; Feinkolilen (fett) 14 ,00  Frcs.; fiir 
Feinkohle (V ł  fett) 12 ,50  Frcs.; fiir Feinkohle (mager)
1 0 .5 0  bis 11,00  F rcs.; fUr F brderkohle (m a g er ) 13 ,00  bis
13.50 Frcs. Induslrie-Briketts bezahlt man mit 17 ,50  bis
19 .50  Frcs. und Eierbriietts mit 2 1 ,0 0  bis 2 2 ,0 0  Frcs.

In der zw eiten  H alfte des M onats A ugust ste llte  sich
im Beżirk N ord und P as - d e - C a la is  der V ersand pro 
A rbeitstag  auf 37 303  t g egen  32 66 0  t im  V orjahre.

Der K oka- und Brikettm arkt hat in den letzten 4 W ochen  
kaum  e in e  V eriinderung erfahren. N aclifrage so w ie  A bsatz  
aind im a llg em ein en  a is g iin stig  zu  b ezeieb n en .

Die Kohleneinfuhr im Laufe der ersten 7 Monate des 
Jahres 1902 betragt 6 119 7 8 0  t gegen 7 081 7 0 0  t im 
Vorjalire; die Kokseinfulir stellte sich auf 6 6 2  9 5 0  t gegen 
872  160 t fiir 1901.

D ie K otilenausfubr fiir d ie se lb e  Z e it betragt 4 9 0  36 0  t 
gegen  4 4  9 7 4  t im V orjahre w iihrend d ie  K oksausfuhr von  
23 3 20  t im  V orjahre au f 38 8 6 0  t gestiegen  ist.

D ie P reise  (P a r iser  M arki) p ro  1000  kg e in śc h lie fs lich  
O ctro izb lle  sind  zur Z e it fo lg en d e:

Stiickkohle (Cliarleroi) Markę G . . . 6 0 ,— Frcs.
» » » GG . . . 6 4 , —
» i) » G G G . . 6 6 ,—

. 4 8 , - »
„ (Nufsgrofse) . . 48  — »

A n t h r a z i t ................................. . fi6 , - »
Monskohle Markę G M B . 4 8 , - n
Stiickkohle fiir Calorifijres . . 52  — »
Forderkohle „ „ , . 4 , . . 38 ,50 »
Feinkohle ,, .. . . 36 ,50 »
Forderkohle 6 0 — 70 pCt. T V 1 . . . . 38 ,50

„ 40  50  „ „ 2 . . . . 3 6 ,50
» 25 „ „ 3 . . . . 34 ,50 »

Nufskohle halbfett gewascben . 37 ,50 »
. 4 4 ,— »

Koks fiir Giefsereien . • 4 7 ,— V
„ Nr. 1 ........................... . 5 5 ,— »
n » 0 ..................... . 5 9 ,— »

D ie W asserfrachten pro t von S a in t-G h is la in , A n zin  und  
L ens nach den unten an gegeb cn en  B estiram ungsorten ste llen  
sich  zur Z e it fo lg en d erm a fsen :

S a i n t - G h i s l a i n :  P ar is  6 ,70  F rcs., R ouen 6,70,
E lb eu f 6,70 . D ouai 2 ,0 0 ,  Cam brai 1 ,85 , Ham 3 ,0 0 ,  
P ćrou n e 3 ,0 0 ,  S a in t'Q u en tin  2 ,2 0 ,  C hauny 3 ,2 0 ,  Conipifegne 
3 ,05 ,  S o isso n s 4 ,2 0 ,  S a in t-  O m er 2 ,6 0 ,  D u n k erąu e 2 ,50 ,  
Courtrai 2 ,40 ,  Y p res 3 ,8 0 ,  B ruges 3 ,2 0 ,  A n vers 2,80,  
G and 2 ,8 0 ,  B oom  2 ,80 .
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A n z i n :  Paris 5 ,6 0  Frcs., Rouen 5 ,6 0 ,  Elbeuf5 ,60 , Amienn 
3 ,30 , Arras 2 ,80 , Douai 2 ,45 ,  Cambrai 2 ,90 ,  Ham 3,10,  
Pdronne 2 ,80 , Saint-Quentin 2 ,8 0 ,  Chauny 2 ,90 ,  Com- 
pifcgne 3 ,60 , Reims 3 ,75 ,  Soissons 4 ,00 ,  Lille 2 ,50 ,  
Bćthune 2 ,60, Sainl-Omer 2 ,60 ,  Dunkerąue 2 ,60 ,  Calais 
2 ,95 , Kpernay 4 ,00 , Saint-Dizier 4 ,80 ,  Nancy 5 ,0 0  Kres.

L e n s  (Pas-de-Calais): Paris 6 ,4 0  Frcs., Rouen 6 ,40  
Elbeuf 6 ,25 , Araiens 3 ,40 , Arras 2 ,40 , Douai 2 ,0 0 ,  Cambrai
2 .00 , Ham 3 ,40 ,  Pćronne 3 ,50 ,  Saint -  Quentin 2 ,90  
Chauny 3 ,50 ,  Compifegne 3 ,90 ,  Reims 4 ,5 0 ,  Soissons 4 ,0 0 ,  
Lille 2 ,20 , Bćlhnne 2 ,20 ,  Saint-Oiner 2 ,5 0 ,  Dunkerąue
2 .00 ,  Calais 2 ,40 ,  Epernay 4 ,20 ,  Saint-Dizier 4 ,2 0 ,  Nancy
5 .00 ,  Gand 3 ,20 , Brlissel 3 ,20 ,  Anvers 3 ,2 0 ,  Sedan 5 ,50 ,  
Langres 6 ,50 ,  Epinal 7 ,25 ,  Dijon 11 ,50 , Macon 1 2 ,0 0 ,  
Digoin 12 ,25 ,  Lyon 1 3 ,00  Frcs.

M e ta l lm a r k t .  Der Marki blieb aucli diese Wocbe 
leblos und siimtliclie Preise bis auf Zink, welcher wiedetuin 
etwas stieg, gingen zurilck.

Ku p f e r  siill. G. H. L. 5 1 . 15 0 .  bis L. 5?. 0. 0.,  
3 Ml. L. 51. 18. 9. bis L. 52. 3. 9. 

Z i n ii schwankend Straits L.  114 .  2 . 6. bis Zr. 114.  12. 6.,  
3 Mt. i .  113. 2. 6. bis i .  113.  12. 6. 

B I e i rahi". Span. L  10. 1 5 . 0 .  bis i .  10. 16. 0., Engl. 
L. 11. 0. 0.

M a r k t n o t iz e n  i ib er  N e b e n p r o d u k t e .

Z i n k  stetig Gew. Marken L. 19. 7 . 6 . bis L. 19. 10. 0., 
bes. Marken L.  19. 10. 0 . bis L.  19. 12. 6.

Si 1 b e r b a r r e n  2 3 6/ 16.
N o t i e r u n g o n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o h l e n -  u n d  

F r a c h te n m a r k t .  (Borse zu Newcnstle-on-Tyne.) Infolge 
der durch den amerikanisclien Kohlenslreik herbeigefuhiten 
starken Nachfrage war das Kohlengeschiift ein aufser- 
ordentlich giinstiges; es fanden siimtliclre Sorlen zu hohen 
Preisen schnellen Absatz. Gezahll wurde: Fiir beste
northumbrische steam - Kohle l i s .  bis 12  s. 6 d. ,  zweite 
Sorlen 10 S. bis 10 s. 6 d. ,  sleain smalls 5 s. 3 d.  bis 
6 s. Fiir Gaskohle, deren Nachfiage besonders stark war, 
wurden 9 s. 6 d  bis 10 s.  6 d.  gezahll. Bunkerkohie 
fand ebenfalls besseren Absatz, sodafs der darin angesammelte 
Vorral bedetilend abnahm. Der Preis fur ungesiebte Sorten 
schwankte zwischen 9 S. 3 d. und 10 s.  3 d.  Koks war 
vor wie nach selir fest; die Notierungen stel 1 ten sich flir 
Ausfuhrkoks auf 18 S, bis 18 s. 9 d . ,  fiir Hochofenkoks
ii uf 16 s. bis 16 s .  6 d.  f.o.b.

Der Frachtenmarkt war, obgleich etwas unregelmitfsig, 
stetig. Bei guter Nachfrage konnten die Frachtsiitze teilweise 
wiederuin sieigen. Tyne bis Hamburg 3 s. 9 d., Tyne 
bis Havre 4  s , Tyne bis London 3 S. 3 d. bis 3 s. G d ,  
Tyne bis Kronstadt 4  s. 6 d. bis 4  s 9 d., .T yne bis Genua
4 s. Gd.  bis 4  s. 9 d. 

ig aus dem Daily Commercial Report, London.)

• 1. Oktober 8 . Oktober

von bis von bis
L. 8. d. L. 8. | d. L. a. d. L. 8. d.

__ — 1% — — i 3U --- — 1% — — i%
Ammoniurnsnlfat (Beckton terms) p. t o n ......................... 11 18 y 1‘2 — — 11 15 12 —
Benzol 90  pCt. p. g a l i o n ........................................................ — _ 8 — — 8Va --- — 8 7 ? — — . —

— — 7V 2 — — — --- — 77* — — —
--- — 7 — — 8 --- — 7 — — —

■ --- — 772 — — 8 ‘/» — — 77* — — 8 7 .
Karbolsaura 60 pCt........................................................................... — 1 8 7 2 — 1 9 — 1 87?, — 1 9

— — l 3/a - — — i 1/?. — — 1% — — 17?
Anthracen A 4 0  pCt. u n i t ........................................................ --- — 1 7 2 — — l 3/4 — — I7v — — l 3/4
Anthracen B 3 0 — 35 pCt. u n i t ........................................... --- — 1 — — — — l — —
Pech p . ton f.o.b............................................................................... --- 53 6 — 55 --- 53 6 — 55 —

Sultmissionen.
K o i n m i s s i o n  f U r d i e  s t a d t i s c h e n  I C r a n k e n -  

a n s t a 11 e n, D a n z i g .  Fiir die hiesigen stiidliscben 
Lazarelte und das Arbeilshans sollen 19 S 00  Ctr. Stein- 
kohlen (schlesische WUrfel II oder englische Pleasley-Stiick- 
kolilen) im Submissionswege beschaiTi werden. Angebote sind 
bis 16. Oktober cr., vormittags 10 Uhr, an das Sladtlazarett 
am 01ivaerthor, versiegelt und mit der Aufschrift „Angebot 
auf die Kohlenlieferung fiir die stadtischen Kranken-Anstallen" 
versehen, porlofrei einzusenden. Die niiheren Bedingungen, 
welche yon den Subinittenten vor Einreichung der OfTerte 
zu unterschreiben sind, liegen im Bureau des genannten 
Lazaretta zur Einsichl aus.

Bucherschau.
D e r  e le k t r i s c h e  B e tr ie b  i m  B e r g b a u .  Die liigen- 

schaflen der elektrisclien Maschinen und ihre An ■ 
wendung in der Grube m i t  b e s o n d e r e r  B e r i i c k -  
s i c h t i g u n g  de r  B e l r i e b s s i c h e r h e i t .  Ein Leit- 
faden fiir Betriebsbeamte von Dr. Th. E h r h a r d l .

Oberbergrat uud Profcssor an der Kgl. Bergakadcmie 
Freiberg i. S. Mit 31 Tcxtflguren. Halle a. S. 
Verlag von C. O. Lehmann. 1902 .

Ueberall, wo wir eine Naturkraft niitzen, miissen wir 
sie in bestimmten Balmen zu wirlscbaftlicher Arbeit zwingen, 
aber auch uns vor ilir schlltzen.

W i r t s c h a f t l  i c h k e i t  und S i c h e r b e i t  sind deshalb 
die beiden vornehmsten Eigenschaften fiir jeden technischen 
Betrieb. Scheinbar nicht an irdischeu Ballast gebunden, 
wie die Schwerkraft und Wiirine, deshalb zuerst fast 
verborgen, kaum gekannt und „wie aus heiterem Himmel" 
gekominen, durch die Verheerungen, die sie anricbtele, 
gefiirchtet, erweist sich heute die Elektrizitat auch ais solche 
niitzlicbe Naturkraft. Durch Menschenarbeit gleichsam 
erst erzeugt, gebiindigt, angesammelt, befiihigt jede ge-  
wiiiischte Arbeitsleistuug zu verrichten, ist sie die willigste, 
schmiegsamste, jederzeit dienstbereite, deshalb wertvolle 
Gehilfin auch im Bergbau.

Aber hervorragend wie ihre wirtschaftliche Arbeits- 
fiihigkcit, so unberechenbar heimtuckisch ist auch ihr ge- 
fahrbringender Trieb, die Schranken zu durchbreclien, die
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sio isolieren sollten. Um deshalb ihre Vorteile recht zu 
geniefsen, mnfsten die gefahrdrohendpn Bi*gleiterscheinui>gt*ri 
grundlicli erforsclit, zuverliissige Schutzmittel ersonnen werden.

In seinem setir verdienstvollen Bu che giebt Ehrhardt 
zum ersten Małe eine zusammen fassende Darstellung der 
S i c h e r h e i t  des  e l e k t r i s c h e n  Gr u be n  b e t r i e b e  8. Weil 
aber solche Darstellung schon recht eingehende Kenntnisse 
der elektrischen Maschinen voraussetzt, schickt der Ver- 
fasser in moglichstcr Kurze, gerade eingehend genug, die 
Eigenschaften und die Wirkungsweise der elektrischen 
Maschinen voratis, ausgehend von dem richtigen Grundsatze, 
dafs sich alle elektrischen Maschinen unschwer durch einige 
wenige Gesetze und Formeln der Mechanik und Physik 
grundlicli und unzweideulig erkliiren lassen. Der Verlasser 
hat seine Aufgabe in sehr ansprechender Weise iiufserst 
geschickt gelost.

Das mit zweckmiifsig gewiililten Figuren versehene, 
auch iiufserlich gut ausgestatlete Werk behandelt in zehn 
Kapitelu: I. Allgemeine Grundlagen der Starkstromlechnik,
II. Gleichstrommaschinen, III. Akkumulatoren, IV. Glcich- 
strommoloren, V. Wechselstrom und Wechselstroińmaschinen, 
(mit Einschlufs der Transforinatoren), VI. Wechselstrom- 
moloren, VII. Gefahrlichkcit elektrisclier Anlagen (1 . Ge- 
faliren fiir Leben und Gesnndheit der Menschen und 
Tiere), VIII. Ungliicksfiille durch Elektrizitiit in siich- 
sischen Gruben, IX. Die Gefiihrlichkeit elektrisclier An- 
lagen (2 .  Feuersgefahr), X. Sicherheilsmafsregeln. In 
einem Anhange sind die Sicherheilsvorschriflen betreffend 
die elektrischen Einriclitungen bei dem Lugauer Steinkohlen- 
bauvereine enthalten. Ein Namenverzeichnis bildet den 
Schlnfs.

Dem V erfasser, der den gew iih lten  StofF n ich t nur v o ll-  
eliind ig  beherrsch l, sondern auch in bester Form zum N utzen  
der L eiter  und F reunde des Bergbaues d a rzu sle llen  v e r -  
s ia n d , ein  ech t berginann isches G ltiokauf!

O. H o p p e ,  C lausthal,

Zcitscl iriftenschiiu.
(W egen der T ltel-A bkiim ingen  vergl. Nr. l j  

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

L e a d -  and z i n c - d e p o s i t s  of  the  M i s s i s s i p p i  
v a l l e y ,  U. S. A . Vou Van Hise und Foster Bain. 
Ti ans. N. Engl. Insi. Band IV. S. 3 7 6 /4 3 4 .  Die Blei- und 
Zinkerzvorkommen im Ozark-Bezirke, im oberen Mississippi- 
thale und in den angrenzenden Gegenden.

K o p p a r g r u f v o r  i n o m Y u k o n t e r r i t o r i e t .  T ekn isk  
T id skr ift. 2 7 . Sept. K upfervorkom m en in  der N iihe des 
Y ukon - Slrom es.

T h e  B e a u m o n t  o i l - f i e l d  w i t h  n o t e s  o n  o t h e r  
o i l - l i e l d s  o f  t h e  T e x a s  r e g i o n .  V on H ill. T rans. 
A m . Inst. Sept. G eolog ische B esclireibung der P etro leu m -  
fe ld er  in T e x a s. P etro leu m an alysen . W urd igung der tech -  
n ischen  und w irtsch aftlich en  B edeutung.

B e r g b a u  t e c h n i k  (e in sc h l. A ufbereiluna; e tc .) .

M o u n t  K e m b l a  c o l l i e r y  e x p  ł o s i o n .  C o ll.G . 3. Okt. 
S . 73 2 .  S ch ild eru n g der vern ich tenden  W irkung einer S ch la g -  
\vetterex p lo sio n  auf einer Grube in N ew  South W a les , bei 
der a llem  A nschein  nach auch K ohlenstaub m itw irkte, und 
w e lc h e  91 M enschen das L eben kostete .

C a m p e l l  o o a l - w a s h i n g  t a b l e .  V on  C lagliorn. Trans. 
N . E n gl. Inst. Band IV . D ie  von C am pell erfundene K n h len -

w iische bat sich  in den letzten  2 Jahren  in A m erika sehr  
ein geb iirgert. Kurze B esclireibung  einer A n la g e .

Mi ne  s u r v e y i n g  I n s t r u m e n t s .  Von Scott. Trans. 
N. Engl. Inst. BandV. S. 575 .  Historische Entwicklung der 
Markscheiderinstruinenle.

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

R h e >ji s k - W e s t f a 1 i s k a i n d u s t r i u t s t ii 11 n i n g i 
D i i s s s e l d o r f  1 9 0 2 .  Von G. Odelstjerna. Jernkontor. 
Annaler biliang 8 /9 .  Eisen- und Stahlwaren und dereń 
Rohprodukte; Arbeilsmaschinen fiir Eisen- und Stahlwerke.

D ie  M a s s e n t r a n s p o r t v o r r i c h t u n g e n .  Von Stephan. 
Mitt. Gerwerbefl Sept. S. 2 7 7 /3 2 1 .  Kritischc Abwiigung 
der Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme, aus der 
gefolgort werden kann, welche Einrichtung fiir einen 
bestimmten, jeweilig vorliegenden Fali die zweckmiifsigste 
ist. Transportbiinder, Schiittclrinnen, Kralzer und Schlepper- 
transporteure, Forderung durch Luftstrom etc.

N e w  t y p e s  o f  c r a n e s .  Von F aw cett. A m . Man.
25. S ep t. S. 3 4 9 /5 2 .  E in  60-Toiinen-Kran und andere  
neuere am erik an isch e K onstrnktionen .

V e r g I e i ch e  n d e U n t e r s u c h u n g e n  i i ber  d i e  h y 
dr nul  i s c l i e n  E i g e n s c h a f t e n  de r  U e b e r d r u c k -  
t u r b i n e n .  Von Heidebrock. Dingl. P. J. 4. Oktober. 
S. 6 2 9 /3 2 .  6 Abb. 4  Tabellen.

D e t e r m i n i n g  t he  s i z e  o f  h o i s t i  n g - p  1 an ts. Von 
Durham. Trans, Am. Inst. Sept. Berechnung der Stiirke 
verscliiedener FOrderanlagen.

U e b e r  W a s s e r r o h r k e s s e l  und i h r e  R e i n i g u n g  
m i 11 e 1 s d e s  N o w o t n y - O t t o s c h e n  R b h r t n -  
r e i n i g u n g s -  A p p a r a t e s. Von Otto. Dampfk. Ueb. Z.
1. Okt. S. 7 3 6 /3 7 .  Nach kurzem Hinweis auf die 
Schwierigkeit der Reinigung von Wasserrohrkesseln wird 
ein neuer Reinigungsapparat ausfuhr lich beśchrieben. Der-  
selbe soli sich fiir Reinigung von Wasserrohrkesseln 
jeden Systems in gleicher Weise eignen; der Antrieb er
folgt durch Prefswasser, das jede Kesselspeisepumpe liefern 
kann; ein normales Kesselrohr soli in 2 Minuten sach- 
gemiifs gereinigt sein.

S t e a m  g e n e r a t i o n  f o r  l a r g e  r o l l i n g  m i l l s .  V on  
B ib b in s. Ir. A g e . 25. Sept. S. 1/5 . B esclireibung e in er  
grofsen K esse la n la g e  in P en n sy lv a n ia .

Om r a t i o n e l l  r e n i n g  af  ma t t a r e  v a t t e n  for 
a n g p a n n o r  s a mmt  a p p a r a t e r  d a r t i l l .  Von Sondćn. 
Teknisk Tiilskrift. 20 . Sept. Darstellung der wichtigsten 
Methoden zur Speisewasser-Reinigung; die hierzu gebrauch- 
licben Cliemikalien und ihre Reaktionen; Reinigungsapparate.

KU li I w a s  8 e r - A k k u  mu 1 ato r fiir K o n d e n s a t o r  en.  
Von Weifs. Forts. von S. 1 45 6 .  Z. D. Ing. 4. Okt. 
S. 1 4 9 4 /9 9 .  Teinprraturverlauf in Kondensator und Aufsen- 
behiiltern bei iinterbrochener Wassermischung in den Be- 
haltern, und zwar bei Perioden holien und niedrigen Dampf- 
verbraucli8. 6 Texl(ig. Schlufs folgi.

D i e E x p l o s i o n  e i n e s  E c o n o m i s e r s .  Z. d.  D.V.  G., 
Wien. Sept. S. 121 .  1 Abb. Die Explosion fand im 
Februar d. J. in Stailybridge statt. 2  Arbeiter fanden dabei 
den Tod. Dieselbcn halten wiihrend des Betriebes begonnen, 
einen undichten Verschlufsdeckel durch Nachziehen der 
Deckelschraube zu dichten. Die Vetschlufsschraube war 
durch die Liinge der Betriebszeit bis auf 9 mm durcli- 
gerostet und rifs unter der Beanspruchung beim Nachziehen. 
Dieser Fali zeigt, dafs es erforderlieb ist, aucli diese Apparate 
in gewissen Zeitriiumen einer genauen Untersuchung zu 
unlerziehen.
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U e b e r  d i e  B e r e c h n u n g  der  S c b o r n s t e i n e .  Von 
Leupold. Dingl. P. J. 4. Oktober.. S. 6 3 6 /4 1 .  4  Abb.
Einleitung. I. Bereclinuiig von licliter Weite und Hohe.
II. Berechnung von Eigengewicbt und Winddruck.

D ie  v o n  B i s m a r c k h U t t e  neu e r f u n d e n e  Da r -  
s t e l l u n g  vo n  W e rkz e u g s t a h  I. Oest.-Ung. M. -Ztg.
1. Okt. S. 4 4 6 .  Der neue, von der Bjsmarcklilitle her- 
geslellte Werkzeugstahl iibertrifft au Glito alJe bislang her- 
geslellten Erzeugnisse dieser Art, so aucli den Taylor- . 
Wliite-Stalil. Der Hauptvorteil bei der Beniitzung dieser 
Staldsorte besteht darin, dafs derselbe oline Unibau unserer 
Werkzeugmaschinen verwandt werden kann, wahrend der 
Taylor-White-Stahl nur unter bestiminten Verhiiltmssęn 
(grofse Spiine und cihebliche Bgwegungsgęsćhwindigkeit) 
voll zur Wirkung koinnit. Dnrcli die Verwendting des neuen 
Stahles wird dic Arbeilsdauer um etwa 4/5 des bisherigen 
herubgesetzt.

E l e c t r i c  w e 1 d i n g o f r a i 1 j o i u t s. Ir. Age.
25. Sept. S. 14 /7 .  7 Texlflg. Beschreibung des Schweifs- 
verfahrens und der dabei benutzten Masehinen.

Hiittenwesen, Cheraisohe Technologie, Chemie, 
Physik.

T h e  d i r e o t  c y a n i d i n g  o f  w c t - c r u s h e d  o r e s  in 
N e w  Z e a l a n d .  Von Wingate. Trans. Am. Inst. Sept. 
Ueberlegenheit dieses neuen Verfahrens gegęniiber dem 
friilier angewandteii, bei weichem die Erze trocken ver- 
pocht und dann der Cyanidmethode unterworfen wurden.

D ie  B e w e r t u n g  v o n E i s e n e r z e n u n d  a n d e r e n
S c h in e l z s  t o f f en.  Von Osami. St. u. E. 1. Okt. 
S. 1 0 3 3 /8 .  (Schlufs folgt.) Der Wert eines Eisenerzes 
ist abluingig vo» den Gestehungskosten fiir das aus dem- 
selben erzeugte Jloheisen. Diese zerfalien in : 1. Erzkoslen,
2. Kosten des Zusclilagsmaterials, 3. Kokskosten, 4. Gc- 
dingelohne, 5. Ausgaben fiir Dampferzcugung und Ma1 
schinen, 6. allgemeine Unkoslen.

T h e  E l b e r s  t r e a t e m e ń t  for  flne i r o n  ores .  Am. 
Man. 2 5 .  Sept. S. 3 6 6 /7 .  Angaben iiber ein Brikettierungs- 
verfahren von Eisenerzstaub.

S c h m e  l z v e r s u c h  C' m i i  G o l l i v a r a - E r z e n  ( N o r -  
b o t t e n )  b e i  e i n e r  g r o fsere n A n za  h I s c h w e d i s c h e r  
H o c h o f e  u w e  rke .  Yon Leo. Z. Oberschl. V. Sept. 
S. 3 7 4 /6 .  Umfaijgreichc Schmclzversuche mit Gelliyara- 
A-Erzen und Concentraterzen sind in 14 schwedischen 
Ilochofen angestellt worden. Es traten keinerlei Storungen 
dabei auf. Das gefallene Roheiscn, eiguele sich fiir die 
Frischarbeit im Lancashireherde, wie auch fut; die Ver- 
arbeitung im basischen Martinofen.

D ie  F o r t s o h r i t t c  in d e r  R o h e i s e n e r z e u g u n g  
D ę u t s c h l a n d s  s e i t  1 88 0 .  Von Briigmann. St. u. li. 
1. Oki. S. 1 0 3 8 /4 7 .  Siegerland, Lahnbezirk, Schesien, 
Hannover, Saarbezirk, Lothringen. Deckung des Erzbedarfs 
der deutschen Elscnwerke, Technische Fortschritte.

D i s c u s s  i o n o f p rop os ed  st a n dar  t s pe  c i  fi c a t i o ii s 
f or  S t e e l  f o r g i n g s  a n d  c a s l i n g s .  Von Henning. 
Trans. Am. Inst. Sept.

O in bosl i iui  ni  ng  a f  t i t a n  i j a r n m a l i u .  Tek- 
nisk Tidskrifl, 2 7 .  Sept. Methode zur Titanbe»limmung 
in Eisenerzen nach dem Verfahren der techniśchen Hoch- 
sclmle iu Stockhplm.

Om  m a n g a n b e s t i i i n n i n g  j i l rn m e d e l s  v i s m u t t d -  
t r a o x i d  o c h  en n y  iri an g a n b e s  t iim n i n gs  m e t o d i 
t n a n g a n j i i  r n o c h  s p e g e l j i i r n .  Von Bolin; Teknisk

Tidskrifl. 2 7 .  Sept. Beschreibung der in Donawilz z. Z. 
angewandteii Methoden zur Bestiinmung des Mn im Eisen.

SI a s  a n d  m e t a l  l a d  I e s .  Ir. Coal. Tr. R. 3. Okt. 
S. 8 4 9 /5 2 .  14 Abb. Beschreibung der Giefs- und Schlacken- 
pfannen von Stephenson u. Evans, Dewhurst, Junkerath, 
Treadw.ell, Berg, Weiiner und Hartmanu. (Foris, folgt.)

T h e  s t e e l - p i a  n t a t  M o n t e  r r c y ,  M e x i c o .  Von 
Wbite. Trans. Am. Inst. Sept. Beschreibung der Anlagen 
des genannten Stahlwerks.

T h e  A m e r i c a n  S t e e l  C a s t i n g  C o m p a n y ’ .! n c w  
p l a n t  at  A l l i a n o e .  Ir. Age. 2 5 .  Sept. S. 1 9 /2 2 .

U e b e r  e i n i g e  p h y s i k a l i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  
v o n  L e g i e  run g e n ,  d i e  d u r c h  E i n s c h m  e l z e n  und  
d u r c h  li o li e D r u c k e aus  P u 1 v e r n li e r g  e s t e 111 
s i n d .  Von Drewitz. Mitt. Gewerbefl, Sept. S. 3 2 5 /3 3 8 .  
Die vier leicht schmelzbaren Legierungen von Lipowitz, 
Wood, Rose, Darcct wurden auf Dichtigkeit, Druckfestigkeit 
und Iliirle gepriift, nachdem die Legierungen durch hohen 
Druck hergestellt waren. Dic geprefsten Legiernngen sind 
speziflśCh.erheblich leichler, widerstandsfaliiger gegen Druck, 
aber sprode und von grofserer Hiirle und haben im Bruch 
ein feiiieres Korn ais die gegossenen.

M a g n e s i u m s  i n f l y t a n d e  p§, l e r o r s  e g e n s k a p e r  
o c h  a n w ii n d u i ng. Von Vesterberg. Teknisk Tidskrifl. 
2 7 . Sept. Der Einflufs des Magnesiums auf die Eigenschaften 
nnd die keramische Verwendbarkeit von Thonen, nach 
Dr. Miickler.

Volkswirtsohaft und Statistik.
T h e  c o a l  a n d  c o a l f i e l d s  o f  S o u t h  Af r i c a .  

Jr. Coal Tr. R. 3. Okt. S. 8 4 5 /6 .  Die Kohlenforderung 
des jahres 1901 betrug in Natal 5 6 9  0 0 0  t, in der Kap- 
kolonie 191 0 0 0  t Atifscrdem befinden sich noch in 
Rhodesia und Ziiluland Kohlenfelder.

B c r i c h t  d e s  V e r b a n d e s s c h w e d i s c h e r  E i s e n -  
we r k e  i i ber  P r o d u k t i o n  u n d  E x p o r t  f i i r das
1, H a l b j a h r  1902 .  Teknisk Tidskiift. 13. Sept.

V erkehrswesen.
De r Sc hmiei '31 ve  r br auc l i  fiir d i e  L o k o m o t i v e n  

d e r  P r e u s s i s c h e n  S t a i i t s - E i s e n b a h n e n .  Von Baum. 
Gl. Ann. 1. Okt. S. 1 3 5 /3 9 .  Gesichtspunkte zur Bc- 
urteilung des Oelverbrauchs. Materialersparnisprainien. 
Tabellarische Uebersicht des Schmierolverbrauclis einzelner 
Versuchlokomoliven der M asch i n e n -I n sp e k t i o n 2. Hannover. 
(Schlufs folgt).

H i g h - c a p  aci  t y  w a g o n s .  Ir. Coal Tr. R. 3 . Oki. 
S. 8 4 6 /7 .  2 Abb. Die North Eastern Eisenbahngesellscliafi, 
welche friilier schon Wagen von 2 0  bezw. 3 2  t Trag- 
faliigkeit laufen liefs, hat jetzt 5 0  Wagen von 4 0  t Trag
fahigkeit in Bau gegeben. Das Wagengewicht betriigt 1 6 ‘/4 t.

Pcrsoualleii.
Bei dem Berggewerbegerioht Dortmund sind der Bergrat 

R e s s e m a n n  in Werden sowie die Bergmeister Hoc l i s t  
in Bochum und N e f f  in Oberhausen zu Stellverlretern des 
Vorsilzenden ernannt und Ressemann zugleich mit dem 
.Vorsitz. der Kaminer Werden, Hoclist zugleich mit dem 
Vorsitz der Kammer Nord-Bochum, Neff zugleich mit dem 
Vórsitz' der Kammer Oberhausen dieses GerichU betraut 
worden.

G ę s t o  rb en:
Der.Wirklićhe: Gelieime Oberbergrat a. D . P i n n  o , zulelzt 

Berghauptmaiin in Breslau, am 27 . Sept; in Charlóttenbur.g,


