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Nebengestein und Kohle des Flotzes Priisident auf Zeehe „Yon der Heydt“ und die durch die 
eigenartige Besehaffenhcit derselben bedingte Gcfahr des Stein- und Kohlenfallcś.

Von Bergreferenclar E v e r d i n g ,  Bonn.

Hierzu Tafel 110.

Bei einer Betrachtung iiber die Ursachcn und 
Wirkungen des Stein- und Kohlenfallcś inncrhalb eines 
bestimmten Abbaufeldes wird man folgerichtig von einer 
griindlichen geognostischen Untersuchung des Gebirges 
auszugehen haben.

Beobachtungen, -welche der Verfasser zu diesem Zweck  
wiilirend mchrerer Monate inncrhalb der auf Zeehe 
„ Von der Ileydt^ im Fliitz Priisident bclriebcnen Baue  
anstcllte, fiilirtcn zur Erkenntnis einiger hochst inter- 
essanter Erscheinungen im hangenden Nebengestein des 
Flotzes.

Es treten niimlich hier in der dic Begle.itschicht des  
Fliitzes bildenden Schicferthonlage Auswaschungsrinnen  
auf, welche mit fremdem, nachtriiglich cingefiihrtem 
sandigen Materiał angefiillt sind.

A us letzterem entwickelt sich nacli oben liin ein 
normaler Kohlensandstein, -welclier sich nunmchr iiber die 
ganze Flachę der von jenen Aus-waschungsrinnen dtirch- 
schnittenen Schiefcrihondeckc gleichmafsig ausbreitet.

Es wird von Interesse sein, das Verhalten dieser 
drei versehicdenen Gesteinstypen (njimlich des Schiefer- 
thons, des dic Auswaschungsrinnen ąusfiillcnden Sand- 
steins und des hangenden Kohlensandstcins) ais Dach des 
Grubengcbaudes und den Anteil, den sic am Zustande- 
kommen der Gefahr des Steinfalls durch ihre jewcil ige

Ausbildungsform oder durch ihre gogenseitigc Ein-  
wirkung nehmen, niiher zu untersuchen. Gegenstand 
der weiteren Erbrt.crungen wird sodann dic Bescliallenlieit 
des Kohlenflotzes und die aut ilir bernhende Gcfahr des 
Kohlenfalls bilden.

Zu dcm beigefiigten, fiir das Verst;indnis des Folgenden  
crlorderlichen Grubenbild (s iehe Tafel 1 1 0 )  seicn zu- 
naclist einigc kurze erlautcrnde Bemerkungen voraus- 
gesehickt.

D ie  Bauc der Zeehe „Von der Ilcydt" hewegen sich 
zurzeit lediglich auf den ais liegende Fettkohlen- oder 
Efskohlcnpartie zusamnicngefafsten Fliitzen: Sonncnschein,  
Dickebank und Priisident.

Der ausschlicfsliehe Abbau dieser drei bodeutendon, 
eine Gesamtinachtigkeit von fast 6 ni aulweiscnden  
Flotze, dic ungestorte flachc Lagerung des Gebirges, 
giinstiges Nebengestein, sowie der naliczu giinzliehe 
Mangcl an Grubenwettern und Grubenwassern gestalten 
dic BetriebSYcrhaltnisso auf „Von der Ileydt" aufser
ordentlich giinstig und bedingen die ungcwohnlich holic 
Hauerlcistung dieser Grube.

Ilauptfordersohle fiir alle drei Flotze bildet gegen- 
wiirtig die in 415  ni Tiefe gelegcne V. Ticfbausohle.

Fiir das uns liier allein interessierende hangendste 
der Flotze, das Prasidęntilotz, wird sic ziigleich dic letztc
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sein, welche moglicli ist, da das Fliitz bereits einige 
100 m unlerhalb der V. Solile von der Grenze gegen 
dic Nachbarzeche Julia in der Einfallrichtung ab-
geschnitten wird. In dem zwischen Feldesgrenze und 
Grnndstrecke gclcgenen Flotzstreifen wird Untćrwcrks- 
bau getrieben.

Die auf dem Grubenrifs dargestellte Partie des
Prasidentflotzes bildet inithin den letzten noch ab- 
zubauenden Rest desselben im Fclde der Zeclie
„Von der IIeydt.“

Der Abbau schrcitet hier von der ostlichen und west- 
liclien Markscheide aus gegen den etwa in der Mitte
einniiindcnden Ilauptąuerschlag hin vor.

Lctztercr teilt das Baufeld in eine bstliche und eine 
westliche Iliilfte.

Das Einfallen ist im westlichcn Feldesteil sehr iłach 
(meist 3— 4°) ,  richtet sich aber nach Wcsten hin bis 
1 0  0 auf.

Infolgedessen nimmt die Bauhbhe nach Osten rasch ab.
Der griifsere Teil des Prasidentflotzes wird durcli 

Pfeilerriickbau abgebaut. Nur an zwei Betriebspunktcn 
wird zwcifliigeliger Stofsbau gefiihrt, namlich in der 
obersten, unniittelbar untcrhalb der IV. Solile noch an- 
stehenden Partie des Fliitzes und untcrhalb der V. Solile 
im Unterwerksbau. Diese Abbaumethode steht auf Zeche 
„Von di>r ITeydt“’ nur insoweit in Anwendung, ais er- 
forderlich ist, um dic beim Vorrichten der tieferen Sohlc, 
sowie beim Weiterabtcufen des Forderschachtcs fallendcn 
Bcrge im Grubcngcbiiude selbst unterbringen zu konnen.

Sowohl beim Pfeilerriickbau wic beim Stofsbau er- 
folgt der Verhicb des Fliitzes von den streichenden Ab- 
baustrecken aus in schwebenden bis diagonalcn Ab- 
schnitten von etwa 6  m Breite. In entsprechender 
W eise regelt sich beim Stofsbau das Nachbringen des 
Bergeversatzes.

P e t r o g r a p h i s c h e  B e s c h r e i b u n g  des  D c c k -  
g e b i r g e s .

D e r  h a n g e n d e  Sands t c i n .

Die Gruppe der Efs- oder halbfettcn Kohlen wird 
von den jiingeren eigentlichen Fettkohlcnflotzcn durch 
eine im Felde der Zeche „Von der Ileydt" mehr ais 50 m 
machtigc Schichtenstufe gcłrennt, an dereń Aufbau 
yorwaltend dickbankigc, lichtgrnue Quarz?andstcinc von 
aufserordentlich glcichmafsiger und einformiger Bc- 
schaiTenlicit bctciligt sind.

Dieser S;indstein besteht aus einem Gemenge fett- 
glanzcnder Quarzkornchcn, welche durch ein kieselig- 
thoniges Bindemittel innig miteinander verkittet sind.

Reichliche Einmengung weifser Glimmerschiippchcn, 
vercinzeltc Feldspatlneste und hier und da die Einlagcrung 
feiner Kohlenschmitzen kennzeic.hnen ihn ais echten 
Kohlcnsandstein.

Besonders zu crwiihncn sind die bedeutende Festigkcit 
und dic aufserordcntlichc Sprodigkeit des Gestcins.

Fiir die Abbauverhiiltnissc in Fliitz Priisident und 
liir die in den Grubenbauen auftretende Gefahr des 
Steinfalls gewinnen diese Eigenscliaften der machtigen 
Biinke dus hangenden Sandsteins eine ausschlaggebcndc 
Bedeutung.

Auf ihnen beruht das eigenartige, im zweiten Teile 
dieses Abschnittes ausfiihrlich geschilderte Verhalten des 
Gebirges beim Eintrcten von Spannungcn. wie sie ais 
Folgeerscheinung dcrDurchorterung und Ilereirigewinnung 
des Fliitzes ausgelost werden.

D ie  B e g l e i t s c h i c h t e n  des  F l o t z e s .
Der hangende Kohlcnsandstein oder „IIangend*Sand- 

Stcin", wie wir ihn kurz nennen wollen, rulit nun in 
der Yorbeschriebenen Ausbildungsform innerhalb des 
gesamten, der Beobachtung noch zuganglichen Feldes 
niemals unniittelbar auf der Kohle auf, sondern wird von 
lctztercr stets durch eine 1— 2 m machtigc Bcglcitschicht 
des Flotzes getrennt.

Am Aufbau dieser Zwisclicnstufe zwischen Fliitz und 
Ilangend-Sandstcin bctciligen sich zwei pctrograpliisch 
duichaus vcrschiedenartige Gestcinsbildungcn, und zwar 
so, dafs entweder dic cinc oder dio andere dic Unter- 
lage des hangenden Kohlensandsteins bildet.

Beide Gestcinscharaktcrc der Zwisclicnstufe sind also 
auf raumlich getrennte, wenn auch ancinander grenzende 
Vcrbrcitiingsgebiete beschrankt; sie liegen niemals in 
normalcr Schichtcnfolgc iibereinander, sondern stets im 
gleichen Ilorizont nebencinandcr.

Pctrograpliisch kennzcichncn sich dic beiden Gcsteins- 
typen einerseits ais ein iiufserst feinsandiger, wohl- 
gescliichtcter Sc.hief ertli o n , weleher nach oben hin 
durch Zunahme der ąuarzigen Gemengtcile und Abnahme 
des Thongehaltes allmahlich in eigentlichen, zunachst 
dunklercn und Ihonigeren und darauf ziemlich unver- 
mittelt in lichtcn Sandstcin iibergcht und anderseits ais 
ein grobkorniger, in seiner untersten Lage haufig 
k o n g 1 o m e r a t is  ch  c r S a n  ds t e i n ,  weleher sehr 
undoutlich gcschichtct ist und durch die Einlagcrung 
zahlloser verkohlter Pflanzenrcste charaktcrisicrt wird.

In ihrem .gegenseitigen Verhaltnis bieten beide 
Reprasentanten der Zwisclicnstufe so interessante Be- 
zichungen, dafs es sich verlohnt, zunachst etwas niilier 
auf dieselben cinzugchcn.

D ie  Sch i e f c r t l i o n d c c k e  des  F l i i t z e s .
Der Schieferthon bedeckt den grbfseren Teil des 

Baufeldes. Die unterste, etwa 1 — 2 Fufs machtigc, 
aus eigentlichem milden Schieferthon bestchende Bank 
dieser Abteilung wird im gesamten Verbrcitungsgebict 
desselben in augcnlalligstcr Weise gekennzeichnct durch 
genau parallel iibereinander angeordnetc dunkle Streifen, 
welche durch einen sehr regelmafsig erfolgtcn Wechsel 
in der Zufiihrung mehr kohligen und andererseits mehr 
sandigen Materials entstanden sind.
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Die dunkleren Lagen liaben eine Siarkę von 2 — 4 mm. 
Sie folgen unmittelbar iiber dcm Kolilenflotz selir dicht 
aufeinander, halten aber nacli oben bin aufserst gloicb- 
niiifsige Abstiinde von 1—3 cm ein. Da, wo in dem 
mitllercn Niveau dieser Abteilung der Schieferlhon in 
dunkel- bis liellgrauen Sandstein iibcrgegangen ist, 
trelen an ihre Stelle papierdiinne, wcllig gcbogenc 
Einlagerur.gen, welche, zunachśt dicht Ubcreinandcr 
folgcnd, nacli oben liin immer spiirlicher werden und 
bald nur noch ais feine Fasern bemerkbar sind.

Die grolse Gloiclimiifsigkeit, mit der die in Uede 
stehende Erscłieinung an den entferntesten Punkten des 
Grubenfcldcs sieli więderholt, deulet mit Sielicrlieit auf 
den ehemaligen Zusammćnhang jetzt getrennter Paitien 
und auf die gleichmafsige Verbreitung dieser Sedimenlc 
iiber weite Flachen des Kohlenfliitzes liin.

Ohne Zweilel sind in dem Schiefersclilainm die 
Absiitzc stagnierender Wasscr zu sehen, und man wird 
kaum fchlgelien, wenn man den in so glciclimiifsigen 
Intervallen erfolgten Wechsel des Absatzmaterials bei 
Feiner  iiberrasclienden llcgelmafsigkeit auf den Wechsel 
der Jahreszeiten zuriickfiihrt.

Die geschildcrten Streifen wiirden damit zu eigent- 
liclien Jahresringen werden, und der Absland derselben 
von rund 2 cm wiirde der Ilohe des jahrlichen Schlamm- 
absatzes der Siimpfe und Scen jener Zeiten entsprechen, 
welche sich iiber den zusammengeschwemintcn liolz- 
massen der Stein kolii en wśild er gebildet halten.

Farallel zu den besprochenen.Einlagertingcn spalten 
die Schiefer aufserordenllich leiclit. Eine oder mehrere 
dieser Schiclitenfugen sind zudem lokal durch cine feine 
Lettenlage gckcnnzeichnel, welche ais gliinzend scliwarzer 
Ueberzug die Schichtflachen bedeckt, und welche natur* 
gemalś, namentlich bei beginnender Ver\vittcrung, einen 
raschen Zerfall des Gesteins herbeiluhrt.

Erst da, wo in den Iiohern Lagcn dieser Zone der 
Sandgelialt zunimmt, vermindcrt sich die Neigung des 
Gesteins zum Spalten.

D ie  S a n d s t e i n k o n g l o m e r a t d e c k e  des  F l o t z e s .

Das zweitc ais unmittelbares Deckgcbirge des Flotzes 
in Betracht kommendc Gestein, jener mit yerkohlten 
Pllanzcnresten durchsetzte Sandstein, unterscheidet sich 
sclion bei einer łliichtigen Befalirung der Grubenslrecken 
ohne weiteres durch seine rauhe, wellenlormigc Unter- 
fliiche von dem meist in spiegelglatter, ebener Auf- 
lagerungsfliichc die Kohle bcdcckenden Schieferthon.

Das Gestein zeigt keine deutliche Schichtung oder 
eine parallel zu ihr erfolgende Spaltbarkeit. Es bricht 
yielmehr liings der yerkohlten Einlagerungcn in schaiigen, 
gebogenen Plalten auseinander. Die Pflanzenresfc 
bilden auf dem Querbruch feine, sich yielfach vcr- 
zweigende und wieder vereinigende Kohlenschmitzen. 
Stellenweise ist die Einschwemmung pllanzlichen Materials 
so stark gewesen, dafs cs zur Ausbildung starkerer, bis

handbreiter Kohlenflotzehen gekommen ist. Calamiten 
und Sigillarien treten auf den gebogenen Bruclillachen 
iiberall horror.

Der Sandstein, in welchen diese unregelnuifsig 
gelagerten Pflanzenreste cingebettet sind, ist teils fein-, 
tcils grobkornig. Die Grofse der Gemengteile wiichst 
insbesondere nach der unteren Grenze liin, sodafs viel- 
fach die untersten Lagcn konglomeratische Slruktur an- 
nelimen. Die fest cementierten Gemengteile bestchen 
hier, neben vorherrsclicndem Quarz, aus Glimmer und 
Fehlspatliresten.

Fiir die untersten, groberen Lagen ist zudem das 
niassenhaflc Auftreten wohlgerundeter, olTenbar durch 
den Transport in bewcgtem Wasser abgcschliffenei 
Gerollstiicke fremder Gesteine sehr charakteristisch.

Es sind dies neben einzelnen Thonoiscnstcinknollcn 
meist nufs- bis faustgrofse Sliicke von sandigem, 
glimmerreichen Schieferthon und von feinkornigen 
Sand.-teinen. Schwefelkiesausscheidungen sind in dieser 
Zone besonders haufig.

Nach oben liin andert sieli das Aussehcn des Gesteines, 
indem zur.achst dic Grofse der Gemengleile eine 
immer kleinere und kleinere wird, und indem weiterliin 
auch dic yerkohlten Pllanzenreste mehr und mehr 
zuriicktreten. Diĉ  letzteren liegen in diesen mittleren 
Lagcn yielfach cingebettet in einen geibbrauncn, fein
kornigen und glimmerreichen Sand, welcher auf Zeche 
„Von der IIej'<lt" unter dem Namen „Sandscliiefer'1 bekannt 
idt. Thalsiichlich besitzt jedoch auch diese Stule keine 
eigentliche Schichtung oder gar eine Neigung zum 
Schicfern, die Ablosung unregi^mafsig gebogener, diinuer 
Schalen wird yielmehr lediglich durch die Einlagerung 
der organisclien Reste bewirkt.

Aus dieser Stufe entwickelt sich nach 1— 2 m cin 
normaler, mittelkorniger, lichtgraner Quarzsandstein, 
welcher dem auch den Schieferthon iiberdeckenden, 
dickbankigen, Ilangend-Sandstcin yollig gleieht.

Naturgemafs konnen lokal aucli schon in den untersten 
Uanken die Geriille einmal fehlen oder die Ilolzrcste 
sparlich eingestreut sein, sodafs schon diese Deck- 
schicht der Kohle dem Ilangend-Sandstcin ahnlich wird, 
doch ist auch an solehen Punkten bei aufmerksańier 
Beobaehtung der Unterschied beider Gesteinscharaktere 
nicht zu yerkennen.

Dic geschildcrten Beobaclitungen deuten unzweifelhaft 
darauf liin, dafs der in Rede stehende Gesteinstypiis 
nicht einem gleichmaisigen Absatz in stehenden Ge- 
wassern seine Entstehung yerdanken kann, sondern dafe 
wenigstens seine unteren kdnglonicralisclien Lagen ais 
Anschwemmungsgebilde stromenden Wassers, wic sic 
auf dem Grtinde von Flufsbetten zur Ablagerung kommen, 
aufzufassen sein werden.

Diese Anschauung wird zur Gewifsheit, wenn man 
das gcgenseitige Verbaltnis beider Gesteine, des Schiefer-
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schlammes und des Geroll fiihrenden Sandsteins uliher 
ins Auge lafst.

G e g e n s ó i t i g o s  Ye r l i a l t n i s  
der z w i s c h e n  I l a n g e n d - S a n d s t e i n  und  

Kohlenf l ć i tz  e i n g e s c h a l t e t e n  Zwi s c h e n s t u f e n .
Niemals findet eine konkordante Ueberlagerung des 

einen Gesteins durch das andere statt, sondern aus- 
nalimslos wird da, wo iiberhaupt in nachgebrochenen 
Grubenstrecken dic Grenzen beider Gcstciusarten blofs- 
gclegt sind, der Scliieferthon in spitz zulaufendeni Winkel 
von dcm Sandstein abgesehnitten.

Letztcrcr scnkt sieli von oben her in konvex ge- 
rundeter Flachę meist noch um einen gewissen Bctrag 
in das Kohlcnilotz ein und kann dic Machtigkeit des- 
selben lokal bis zur Hiilftc vcrklcinern.

Diese Beobachtungen sind naturgemafs nur da mitvolIcr 
Klarheit anzustcllcn, wo das Ilangende des Flotzes mehr 
oder weniger nachgerisscn oder zusammengebrochen ist.

Besonderes Interesse bieten in dieser Hinsicht die 
auf der V. Ticfbausolilenstrccke liegenden Grenzpunkte 
beider Gesteine, ferner das obere Ende des Bremsberges 
dor I. westlichcn Abteilung und zahlręićhe Grenzpunkte 
in der II. und III. ostliclien Bauabteilung.

■f.—  ■'

a) Ilangend-Sandstein,
b) feinkorniger Sandstein,
c) Sandstein - Konglomerat mit 

cingeschwemmten Pflanzen- 
reston,

d) Iiergemitte],

Fig. 1.
e) Scliieferthon,
0  Sandstein, 
g) thoniger Sandstein, 
li) saudiger Scliieferthon, 
i) gestreifter Scliielerthon, 
k) Kohle.

D hs Yorstehende Profil giebt den hervorragend 
schon en Aufsćhlufs, welcher sich in der ostliclien Sohlen- 
strecke etwa 75 m ostlich der III. ostliclien Abteilung 
am liegenden Stofs findet, wieder.

Leider wird durch den Streckenausbau eine photo- 
graphisclic Aufnahme dieser interessanten Punkte un- 
moglich gemacht.

Auf dem Grubenrifs (siehe Tafel 110) ist nun 
Ycrsucht worden, nach Art einer geologischen Kartę 
die Grenzlinien beider Gesteine im Niveau der oberen 
Grenzc des Kohlenflotzes lestzulegen. Ilierbei hat sich 

■dic interessante Thatsache herausgestellt, dafs innerhalb 
des noch nicht verhauenen, also der Beobachtung allein 
noch zuganglichen Feldes drei annahernd parallele,

kanalartigo Streifen von Sandstein flach muldenfiirmig 
in dic Schicfcr eingesenkt liegen.

Sprach schon die Beschaffenheit des Gesteins und 
die Art seiner Abgrenzung gegen den Scliieferthon mit 
Sichcrhcit lur eine Entstehungswcise in fliefsendem 
Wasser, so wird diese AulTassung durch die Form der 
Yerbreitungszonen in iiberrasehender Weise bestiitigt. 
Man wird kein Bedenken mehr tragen, die Unterilachc 
dieser Sandsteinstreifen unmittelbar ais den Grund von 
Aachen Wasserrinnen anzusprechen. welche sich in den 
das karbonische Torfmoor bedeckcuden Schicferschlamm 
eingegraben, und densclben in den auf der Kartę aul- 
getragenen Zonen vollig durchsclmitten haben, zugleieh 
noch einen Teil der vcrkohlenden Ilolzmasse selbst mit 
hinwegfuhrend.

Das gegenseitige Verhaltnis der drei beschriebenen 
Gesteinstypen liifst sich demnach wohl auch so skizzieren, 
dafs der hangende Sandstein die Decke des gestreiften, 
nacli obenhin selbst in Sandstein ubergehenden Schiefer- 
tlions gleiclini';ifsig iibcrlagert, dafs er sich jedoch melir- 
facli mit langgcstreckten, wulstfórmigen Ausbuchtungen, 
dereń Gestcinsmaterial auffallend konglomeratisch ist, 
durch densclben hindurch bis in die Kohle hinein einsenkt.

Die schrage Schnittlinie zwischen Geroll fuhrendem 
Sandstein und Scliieferthon lauft also nach oben hin aus.

Fassen wir alle geschilderten Beobachtungen zu
sammen, so wird es uns leiclit gelingen, mit einiger 
Sicherheit ein Bild der Landschaft jener Jahrzehnte 
und Jahrhunderte, welche unmittelbar auf die Ver- 
torfung des lieutigen Prasident-Flotzes iolgten, zu re- 
konslruicren.

Ńacli der herrschenden Auffassung gelien ja die 
Steiiikohlenllotze des Ruhrkohlcnbeckens ais in ilachen, 
wiedcrholt vom Meerwasser iibcrlliiteten Kiistenlandern 
zur Ablagerung gelangt.

Ueber den uns heute ais Stcirikohlenllotz Priisident 
iiberlieferten, aufgcschiehteten Yorriiten karbonisclier 
Planzen bildeteu sich ausgcdchnte Siimpfe und flachę 
Scen, dereń mechanische Niedersehlage die vertorfenden 
Pllatizenmassen mit einer Schlammschicht bedeckten.

Zuniichst fand hierbei mit dem Wechsel der Jahres- 
zciten ein aulśerst regelmafsiger Wechsel des Absatz- 
materials statt, wobei vielieicht dic im Sommer ge- 
wachsenen Sumpfpflatizen im Herbst abstarben und die 
Bildung jener geschilderten feincn, kohligen Streifen 
yeranlafsten. Allinahlich, entsprechend der Zunahme 
des Sandgehaltes der hoheren Lagen des Schieferthons 
crfolgte eine Trockcnlegung der weiten Wasserbecken.

Nun begannen von der Landseitc aus Wasserlaufe 
dem Meere zuzufliefsen, welche sich in jenen flachen 
und suinpfigen Kiistenstrichen in weit verzweigtc Delta- 
bildungeR auflosten.

Einige dieser etwa 80— 100 ni breiten Flufsarme 
gruben ihre Betten bis in das Torflager selbst hinab, 
und zu ilmen gehoren die auf der Kartę dargcstcllten.
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Sie fiihrtcn weit transportierte Gerollc, Sandmassen, 
und zahlreiche vom Lande her angeschwemmte IIolz- 
stiickc mit sieli und lagcrten diesclben allmahlich auf 
dcm Grunde der flach muldenformigen Flufebcttcn ab.

Eine vielleicht durch die Bildung von Sanddiinen 
bewirkte Abdammung der Wasser gegen das Meer liin 
fiihrte zu einem raschen Anwachsen, zu starker Ver- 
breitung und schliefslicher Vercinigung der einzelnen 
Wasserliiufe und hatte durch weitere Sandzufuhr vom 
Lande aus wiibrend langer Zoitraume eine Yollige Ver- 
sandung der ganzen Gegend zur Polgc.

Dic triiger fliefscnden Wasser liihrtcn nur noch fein- 
kornigere Sandmassen mit sich und breiteten sie auf dem 
Grunde ausgedehnter Seen in gleicbinafsiger Dccke iiber 
Kohlenilotz, Schieferthonc und Gerblle aus.

Erst oSfcillierendc Bewegungen der Kiistc oder 
Durchbriiche des Mcercs gegen das Land hin vcr- 
anlalśten dann dic spiiteren, durchgreifeńden Ver- 
anderungen der Landschaft, welche in der Beschaflenheit 
der hangenden Schichten ibren Ausdruck finden.

Es mag an dieser Stello besonders betont werden, 
dafs dic im Vorstehenden geschildcrten Beobachtungen 
iiber Strijmungserschoinungpn im hangenden Nebcngestein 
des Prasidenlflotzes keineswegs allgcmeine Giiltigkeit 
beanspruchen durfen.

Sie konnen nicht etwa ais charakteristisches Kriterium 
dieses Horizontes gclten, und man wird nicht erwarten 
diirfen, nunmchr auch in den Feldcrn fremdcr Grubcn 
mit Notwendigkeit auf diesclben Bildungen stofsen zu 
miissen. Dieses wird einerseits durch die immerhin 
besehriinkte Grofse des Beobachtungsgebietcs, vor allem 
aber durch die Natur der Erschcinungen sclbst aus- 
geschlossen, welche ihrem Wescn und ihrer Entstehung 
nach durchaus lokal sind.

Immerhin aber wird anzunehmen sein, dafs Ver- 
hiiltnisse, wie sic sich in der Bcschafienhcit des be- 
sprochenen Gebietes wiederspiegeln, sich wahrcnd der 
Zeitraume, die zur Ablagerung des rhcinisch - west- 
falischcn Steinkohlenbeckcns erforderlich waren, un- 
gezahlte M.alc wiederholt haben werden, und dio vor- 
stehenden Betrachtungen geben viellcicbt hier und da die 
Vcranlassung, weitore Beobachtungen in dieser Richtung 
zu machcn.

Vc r h a l t e n  des  D e c k g c b i r g e s  nls  Dach  
des  Gr u b e n g c b a u d e s .

Bei der Frage nach dem Yerhalten der beschriebenen 
Schichtenfolgen ais Dach des Grubengebaudes wird man 
dic im Vorstchenden durchgefiibrte Trcnnung des Deck
gcbirges in den eigcntlichen hangenden Sandstein und 
die ihn vom Kohlenfliitz trennenden Zwischenstufen zu 
bcriicksichtigcn haben.

Man wird unterscheiden konnen, cinmal zwischen 
einer Gefahr des Steinfalles, welche durch ein plotzlicbes, 
mehr oder weniger yollstandiges Zusammenbrechen

grofserer Raume eintreten kann, und einer Gefiihrdung 
durcli Nachfall infolge Loslosung verhaltnismafsig 
klcineror Gesteinsstiickc und Scbalen aus der Firsto 
des einzelnen Arbcitspunktes.

Dielntcnsitatdcr ersteren Gefahr hiingt im wesentlichen 
nur ab von der Grofse der ausgekohlten Raume, der 
Art ihres Ausbaucs und der Dauer ihres Offcnstchens, 
sic ist aber im iibrigen unter gleichen Botriebsverhaltnissen 
in der ganzen Grube glcich grolś, denn sic beruht auf 
dem bereits kurz skizzierten physikalischen Yerhalten 
des das ganze Feld iiberdcckenden Sandsteinmittcls 
gegeniiber dem Gebirgsdruck.

DieGerahrdung der Arbeiter durch Nachfall dagegen ist 
lokal schr vcrschi.edcn grolś, je nachdcm die eine oder dic 
andere der Zwischenstufen das unmittelbarc Hangcndc 
des Flotzes bildet und damit den Druck des hangenden 
Sandstcines ubermittelt, sowie jc nach der Ycrscbicdcnen, 
innerlialb gewisser Grcnzcn wechselnden Ausbildungsform 
beider Gcstcine.

Vc r ha l t e n  des  I l a n g c n d - S a n d s t e i n s  g e g e n i i b e r  
dcm Ge b i r g s d r u c k .

Die charakteristischen Eigcnschaften des hangenden 
Sandstcines sind wio bereits erwiilint:

1. die grofse Glcichmafsigkeit seines Gcsteinsmaterials 
boi ungestiirtcr Lagcrung,

2. seine Dickbankigkeit, Sprodlgkeit, und Festigkeit.
Wennschon diese Eigcnschaften im allgemcincn ais

charakteristisch fiir ein giinstiges, wenig druekhaftes und 
vor allem nicht ąucllendcs Deckgebirge gelten konnen, 
so haben sie doeh einige schr bemerkenswerte und 
den Rergbau wesentlieb bccinllussende Erscheinungcn 
zur Folgo.

Sobald namlićh dic hangenden Schichten durcli den 
Abbau der Kohle auf grbfeere Fliichen ibrer Unterlage 
beraubt werden und hierdurch in Spannung geraten, erfolgt 
ein Aufplatzen der Sandsteinbiinkc liings scnkrechtcrRissc 
und eine mehr oder weniger betriichtliche Verschiebung 
der entstandencn Schollen gegoneinander.

In den weiten, durch den PfcilcrYcrhieb der Bauab- 
teilungen entstehenden Raumen aufsorn sich diese Schollen- 
bcwegungen am intcnsivsten.

Die Spannung der auf Durchbiegung beanspruchten 
Sandsteinbanke steigert sich so langc, bis diese plotzlich 
mit aulścrordentlichcr Gewalt auseinander platzen und in 
riesigen Schollen nicderbrechcn.

Vorbotcn solcherZusammenbriiche sind die sogenannten 
„Gebirgsknalle", welche beim ersten Aufreifsen und Ab- 
driickcn der untersten Bańko cntstchen, und welche bcim 
weiteren Nachsinken bangenderer Lagen sich bestandig 
wiederholen.

Obgleich dic Ersebiitterung sich hiiufig bis in die 
vorlicgende Pfcilerstreckc fortpflanzt, derartig, dala zu- 
weilcn von den Seitenstolśen aus die Strecko mit Kohlo 
zugcworfcn wird, oder durch den Luftdruck dic Grubcn-
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lampen verloschen, so ist eine nennenswerte Steinfall- 
gefalir mit diesen Schoilenbriichen doch kaum verbunden, 
da die Bruchzonen bei regelrechtem Pfeilerverhieb kaum 
jemals bis an den Rand der Kolilenpfeiler und damit an 
dic Arbeitspunkte selbst heranreichen.

Im allgemeinen pflegt das Zusammengehen des alten 
Mannes stets erst nach langerer Zeit des Offenstehens 
zu erfolgen, wenn die Linie der Abbaustofse bereits 
betrachtlich vorgeriickt ist.

Die Methodc des Pfeilerriickbaues mit schwebendem 
Vcrhieb gewahrt iibrigens unter den gegebenenVerhaItnissen 
eine nicht zu unterschatzende Sicherheit fiir den Arbeiter, 
da derselbe hierbci stets unter einem Dach arbeitet, 
welches auf 3 Seiten Yon fest anstehender Kolile gestiitzt 
wird. Erfolgt bei ungiinstigem Gebirge oder bei Abbau 
in der Nachbarschaft bereits yerhaucner Abteilungen 
einmal ein Zusammenbrucli des Ilangenden in unmittel- 
barer Nahe des Arbeitspunktes, so wird sein Wirkungs- 
bereich doch niemals die Linie des rorletzten Aufhiebs 
iiberschrciten.

Gefahrlicher sind natnrgomafs die Betriebspunkte, auf 
welcheu die letzten Stumpfe der Abbaupfeiler oder dic 
zwischen Fahrscliacht und Bremsberg eingesclilossenen 
Pfeiler gewonnen werden miissen. Hier liegen dic

grolśenteils losgedriickten Sandsteinschollen schwer auf 
der Kohle auf und sinken nieder, sobald sie ihrer letzten 
Unterstiitzung beraubt werden. Sorgfaltig durchgefuhrter 
und reichlicher Einbau von Holzpfeilcrn gcwahrleistet 
jedoeh auch an solchen Punkten ein sichercs und gefahr- 
loses Arbeiten.

Sehr bezeichnend ist das Verhalten der sproden 
Bankę des hangenden Sandsteins dann, wenn die Kohle 
an mehreren Punkten gleichzeitig durchortcrt wird, wie 
das z. B. beim Ortsbctrieb einer fiir Pfeilcryerhieb vorzu- 
richtenden Bauabteilung der Fali ist.

An den frcigelegten Stellen, also in der Liingsrichtung 
der Streckcn, reifsen nach kurzer Zeit senkrechtc Schnitte 
auf, an wclchen das Hangende von beiden Seiten ber 
niedergehł. Die unteren Sandsteinbiinke zerfallen also 
in einzelne Schollen von der Breite der Abbaupfeiler 
und liegen mit ihrem Gewicht auf diesen auf. Auf 
dicRander der Kolilenpfeiler aufiert sich dieDruchwirkung 
der niedergesenkten Schollen in der Ausbildung sogenannter 
Drucklagen, von denen im zweiten, den Kohlenfall 
behandelnden Teil nalier die Rede sein wird.

Die nachstehende Skizze mag das besprochene Yer- 
halten des Deckgebirges in schcmatiseh iibertriebener 
W eise veranschaulichen.

Fig.

Die einmal cntstandenen Risse folgen dem allmamichen 
Vorschrciten der Streckcn nach. Infolgedessen konnen 
plotzlich und iiber Nącht eine ganze Anzahl der Kappen 
einer neu eingebauten Streckenzimmerung in gleichen 
Abstiinden von einem Streckenslofs durchbrechen.

Ist jedoeh nach Ausgleich der Spannung das Gebirge 
einmal zur Ruhe gekommen, und ist die schadhafte 
Thiirstockzimmcrung ausgcwechselt, so bleiben derartige 
Streckcn meist in gutem Zustande, bis der Riickbau der 
Kolilenpfeiler neue Druckerscheiiiungcn hervorruft, wie 
sie oben beschriebon wurden. Schwierig konnen die 
Verhaltnisse jedoeh dann werden, wenn eine verhaltnis- 
miifeig machtige Schieferthonbank die Untcrlage des 
Sandsteins bildet. Das Abfangen der vollig zertriimmerten 
und von beiden Seiten her zusammengcschobenen Schiefcr- 
plalten vcrursacht in solchen Fiillen durch das notwendig

:. 2.

werdende bestiindige Erneuern der Zimmcrung au&er- 
ordentliche Ilolzkosten. Auch ist die Gefahr des Stcinfalls 
in derartigen Streckcn nicht gering anzuschlagen.

Es empfiehlt sich in solchen Fiillen, die Strecke kurzer- 
hand aufzugeben und am hangenden Stofe ein Stofsort zu 
treiben, um so mehr, ais fiir diesen Zweck das geschilderte 
Verhalten des Deckgebirges cin giinstiges wird.

Sind namlich langs einer Abbaustrccke die unteren 
Sandsteinbiinke einmal aufgerissen und hierdurch ihrer 
Spannung beraubt worden, so ist es einleuchtend, dalś 
fiir eine nunmehr unter dem uberhiingenden Rand einer 
solchen, zum Teil auf dem Kolilenpfeiler aufruhenden 
Scholle entlang getriebene Stolśortstrecke ein weiteres 
Durchbrechen des Hangenden nicht zu befiirchten sein 
wird. Das Gestein besitzt geniigende Kohasion, um 
den yerhaltnismafeig schmalen und zudem durch die
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Tliiirstock - Ziinmerung abgefangenen Randstreifen frei 
zu tragcn.

In der Skizze Fig. 3 ist das geschilderte Vcr-
lialten zur Anschauung gebracht und in Gegcnsatz
gestellt zu dem in Fig. 4 dargestellten und ais Beispiel 
gewahlten Storsortbetrieb, wie er im Pfeilerabbau der
Grube Sulzbach bei Saarbrucken bei mildem Neben- 
gestein und fester Kohle yielfach notwendig wurde.
Ganz allgemein (ritt in der Saarbriickcr Fettkohlen- 
partie dic Noigung des Hangenden hervor, sich un-
mittclbar an der Kohle langs der Streckenstofse ab-
zudriicken und niederzusinken. Die Strecken ąuellen 
sowohl vom Hangenden wie vom Liegenden her zu.
Ist man in solchen Fiillen gezwungen, ein Stolśort zu 
treiben, so ist das bei der auf das Doppelte verbreiterten 
Streckenfirste nur unter bedeutendem Ilolzaufwand und 
zwar meist nur durch Aufstellcn von Ilolzpfeilcrn am 
liegenden Stofs zu erreichen. Ein Slofsort hat dort im 
allgemeinen eine viel kiirzere Lebcnsdaucr, ais eine 
unter mafsigem Druck stehende einfache Streeke.

Die geschilderten Verhaltnisse traten zu Anfang
dieses Jahres beim Ortsbetricb der I. westlichcn Bau- 
abteilnng iiber der Teilsohle in besonders typischer 
Weise in Erscheinung.

V e r h a l t e n  der D e c k s c h i c h t c n  des  F l o t z e s  
gegeni i ber  dem Gebi rgs druck .

Die Schollenbewegungen der hangenden Sandstein- 
biinke iibertragen sich naturgemafe auf deren nachstc 
Unterlage, dic Deckschichten des Flotzes.

Schieferthon wird im Bereich der Bruchzoncn meist 
ybllig zertriimmert, der zalie konglomoratische Sandstcin 
zeigt im allgemeinen betriichtlich grofsere Widerstands- 
kraft; doch konnen beide Gesteinsarten je nach ihrer 
jeweiligen Ausbildung cin gutes oder ein schlechtes 
Dach abgeben, und beide bei ungtinstiger Beschaflenheit 
erhebliche Gefahren der Verletzung durch Nachfall fiir 
den Arbeiter in sich bergen.

Stofeorter bleiben daher auf Zeche „Von der Iloydt" 
meist in yortrefflichem Zustande.

Fiir die Haltbarkeit einer aus Sandstcin bestchenden 
Firste ist erforderlich, dafs das Gcstein aus gleichmafsig 
grofsen, nicht in schroflen Uebergangen wcchselnden 
Kornern besteht, und vor allem, dafs die Menge der 
angeschwemmten und verkohlten Pllanzcnrcstc gering ist.

Wo die Kohlenschmitzen sehr zahlreich auftreten 
oder gar kleine Kohlenflotzchen dicht iiber dem Haupt- 
flotz eingelagert sind, wird der Zusammcnhalt des 
Gesteins stark gelockert und die Ablosung grofserer 
Schalen leiclit herbeigefiihrt.

Fiir den Schieferthon bilden crstens der rasche, 
aber glcichmafsige Uebergang in den Sandstein, und 
zweitens das Felilen feiner Lcttenbcslege auf einzelnen 
Schichtflachon die Vorbedingungen fiir seine Zuverlassig- 
keit und Haltbarkeit.

Unter diesen Voraussetzungcn kann er fiir Strecken, 
welche wenig unter Druck stehen, ein sehr zuverlassigcs 
Dach abgeben.

Im allgemeinen aber ist die Haltbarkeit des Gestcines, 
selbst wenn dasselbe beim Auffahren einer Streeke vor- 
ziiglich fest angetroffen wurde, selten von langer Daucr. 
Die Fcuchtigkeit der Grubenluft, das bestiindige Be- 
rieseln mit Spritzwasser, die Zersetzung der gerade in 
den untersten Lagen viel yerbreiteten Schwcfelkiese 
bewirken rasch eine Verwitterung des Gesteins und 
einen Zerfall desselben in einzelne Platten. Sehr 
schadiich wirken namentlich die sclion genannten, lokal 
auf einzelnen Schichtflachen der Schiefer ausgebreiteten, 
feinen Lettenlagen. Sie bilden eine spiegelglatte, gliinzend 
schwarzc Flachę, durch welche der Zusammcnhalt des 
Gesteins viillig unterbrochen wird.

A11 mchrercn Betriebspunkten ist man infolgedessen 
gezwungen, die unterste, etwa handbreite Bank des 
gestreiften Schiefers von yorneherein mit in den Kauf 
zu nehmen. An anderen gelingt es zwar, dieselbe
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anzubaucn, die Loslosung erfolgt jedoch nach kurzer 
Zeit, und die Gefahr des Steinfalls in den Strccken 
wiichst mit dem Alter derselben sehr rasch.

Sowohl Sandstein wic Schieferthon konnen von einem 
Netzwerk feiner Spriinge und Risse durcbsetzt sein und 
infolgedessen kurzkliiftig werden.

Derartige, etne erhebliche Stcinfallgefahr bedingende 
Betriebspunkte erfordern grofste Yorsicht und sorgfaltigsten 
Ilolzausbau, wobei auch in den Pfcilern Thiirstock- 
zimmerung mit durch Spitzen verzogenen Kappen zur 
Anwendung kommen mufs.

In der Regel pflegen dic Schiefer in der Niihe der 
mit Sandmassen ausgefulltcn Auswaschungsrinnen weniger 
zuverlassig zu sein und mehr zum Nachfall zu neigen 
ais in gro&erer Entfcrnung von denselben.

So bildet beispielsweise die innerlialb der westlichen 
Sandstcinzonen iiber der II. ostlichen Bauabteilung stehen 
gebliebene Schieferthoninsel ein sehr briichiges Deck
gebirge, welclies bei fast allen Strccken ein z. Teil 
mehrfaches Nachfiihrcn von Stolśortcrn erforderlich 
gemacht hat.

Dieses Verhalten der Grenzzoncn der Schieferthon- 
und Sandsteinkomplexc wird leiclit verstandlich, wenn 
man bedenkt, dafs cinmal zwischen beiden Gesteinen 
naturgemiifs nur ein schr geringer Zusammcnhalt zu 
erwarten sein wird, und dafs andererseits durch das 
meist aufserordentlich flachę Einschneiden der Wasser- 
laufc in die Sehiefcrbiinke diese in schr lang gezogenem 
spitzen Winkel auslaufen.

D a s  K o l i i e n f l  otz u n d  die  G e fa h r  des K o l i le n fa l l s .

Das Flotz Priisidcnt hat eine durchschnittliche 
Miichtigkcit von 2 m. Ein im grofseren Teile des Feldes 
nur wenigc Centimetcr starkes Bcrgemittel trennt das 
Flbtz in Oberbank und Unterbank. Gegen die IV. Tief- 
bausohle liin nimmt die Miielitigkeit defr Bergemittels zu, 
sodafs letzteres in den oberen Arbcitspunkten eine Stiirke 
von 2 Fu£3 errcichen kann.

Die Kolile ist von tief schwarzer, lebhaft gliinzendcr 
Farbę, sehr sprode und ausgczeicbnct ebcnflachig 
spaltbar. Diinnc Lagen von mattschwarzer Faserkohle 
treten vorzugswcise in der Oberbank hervor.

Innerlialb des Flotzes lassen sich drei Gattungen von 
Ablosurigsflachen untcrscheiden, durch welche der Zu- 
sammenhang der Kohle unterbrochen wird.

Diese sind:
1. Die eben erwiihnten, glasglanzendcn S p a l t 

f l a c h e n  der Kobie, welche reelitwinkligauf den Schicht- 
flachen, also bei der Aachen Lagerung des Gebirges 
nabezu senkrecht stehen. Sie verlaufen meist in einer 
zwischen Streichen und Fallen licgenden, diagonalen 
Richtung.

2. Steilstehende, in ihrer Steichrichtung wellenformig 
gebogene, glatte Ablbsungsllachcn oder S ch i ech ten,  
welche das Flotz in seiner ganzen Machtigkeit durchsetzen.

Sie hangen ihrer Entstehung nach jedenfalls nicht wie 
die Spaltflachen der Kohle mit dem seinem Wesen nach 
unbekannten Prozefs der Steinkohlcnbildung zusammen, 
sondern diirften feine Rutsch- oder Yerwcrfungsflachcn 
sein, welche, ohne in das Ilangende oder Liegende Neben- 
gestein iiberzugreifen, wolil bei Aufrichtung der Schichten 
aus ihrer horizontalen Lagerung entstanden sind.

Diese Losen treten nicht iiberall gleicli dcutlicli 
hcrvor. Zuweilen fehlen sio ganz. Wo sie ausgebildct 
sind, folgen sie in etwa lufsbreiten Abstiindcn auf- 
einander und zerlegen das Flotz in schriig gestellte 
Sclieiben.

Ihr Streichen ist abhangig vom Verlauf der Spalt
flachen, welch letztere ihnen die Richtung des geringsten 
Widerstandes gewiesen haben mogen, ihr Einlallen 
weicht wenig nach der einen oder andern Seite von der 
Senkrechten ab, ist aber stets etwas ilacher ais das der 
Spaltflachen, sodafs letztere auf ihnen abschneiden.

3. Die dritte Gattung von Schnittfląchen bilden dic 
sogenannten D r u c k l a g c n ,  welche sich an den Seitcn- 
stbfsen der Grubenstrcckcn durch den Druck des in 
Bowcgung geratenen hangenden Gebirges auszubilden 
pflegen. Ihre Entstehung hiingt also lediglich mit dem 
Betriebe des Bergbaues zusammen.

Die Drucklagcn setzen meist schnig nach abwiirts 
gcrichtet von beiden Streckenslofsen aus in das Kohlen- 
flotz hinein, indem ilire Strcichrichtung ungefiihr parallel 
dem Verlauf der Strecke bleibt. Es sind feine, mit 
zerriebener Kohle angefiillte Risse, deren Flachen, da 
sie dic Struktur der Kolile quer durchschnciden, raulie 
Oberflache zeigen.

OlTenbar liegen diese Drucklagcn in der Resultiercndcn 
zweier innerlialb des geprefsten Kohlcnflotzes wirksamen 
und die Ursache ihrer Entstehung bildenden Kriifte, 
namlicli erstens des senkrecht nach oben gerichtcten 
Gegcndrucks der Kohlenscbicht gegen den Druck des 
Hangenden und zweitens der in der Einfallriclitung 
wirkenden Spannung der Kolile gegen die ibren Zu- 
sammenhang durclischneidende offene Grubenstrecke hin.

Dio Breite des Bereichs, innerlialb dessen Druck
lagcn sich gcltend machen, betragt etwa 5 —6 m nach 
jeder Seite der Strecke hin.

Die Kohle selbst erhalt durch den Gebirgsdruck in 
diesen Randzonen eine wesentlieb erhohte Festigkcit 
und Ziiliigkeit.

Viellcicht beruht diese bekannte Ersclieinung darauf, 
dafs eine Verschiebung der Spaltflachen gegeneinander, 
eine Art Verfilzung des Materials eintritt, vielleicht 
mogen auch chcmische Reaktioncn unter dem Einflulś 
des Drucks ausgelost werden. Bei liolier gestcigertem 
Druck, wic ihm beispielsweise cinzeln stehende Pfeilcr- 
reste zuweilen ausgesetzt sind, erfolgt dann umgckchrt 
eine yollige Auflockerung der verfestigten Kobie und 
ein Zerfall in Pulver. An die Stelle der urspriinglich
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grotśbliUlrigen, spaltbarcn Stuckkohle tritt schlielślicli 
cin Grus von eckigen Korncrn.

Die Gewinnbarkeit der Kobie des Priisidcnt-Fldtzes 
ist sehr leiclit und infolgcdessen die Rentabilitat der 
auf iliin betriebenen Baue selir hoch. Dieses geht sclion 
aus der geringen ITolie der Gedingcsatze Iiervor. Die- 
selben iibersteigen selbst beim Streckenauflahren nicht
1,60 JL fiir die Tonne und siuken beim Pfeilcrn bis 
auf 64 Pf. hęrunter,

Dic Gewinnung erfolgt im Abbaustofs in der Regel 
in der Weise, dafs zunachst die Oberbank heraus- 
geliauen wird, darauf wird das Bergemittel von der 
Unterbank abgedeckt und scblielślich diese letztere 
hereingebankt.

An einzelnen Betriebspunkten iśt der oberste, etwa 
1 —2 Fujś starkę Packen der Kohle „angebrannt". 
Das allzu tiefe Anstehenlassen soleher Packen, unter 
welchen die Untcrkohle vorwcggearbeitct ist, bildet 
nicht selten die Ursachc zu Verletzungen durch 
Kohlcnfall.

Bei den Ortsbetrieben der II. westlichen Bauab- 
teilung wird regelmiifsig zunachst die Unterbank auf 
1 —2 m Tiefe vorweggenonimcn und hierauf dic in- 
zwisclicn abgedruckte Oberbank nachgerissen.

Sofem fiir ein aiisreichendcs Abspreizen der oberen 
Kohle gesorgt ist, kann hier Yon einer Gefahrdung des 
unter ihr arbeitenden Ilauers kaum dic Rede sein. 
Allzuliaufig aber werden diese den Arbeiter behindernden 
Stempel zu spat oder in zu geringer Zahl gestellt.

Das Vorhandensein der Schlechten bildet fiir die 
Gewinnbarkeit der Kohle einen wichtigcn Faktor und 
die Grundlagc fiir die altc bergmiinnischc Regel: Dic 
Richtung des Abbaues stets senkrecht zur Ilichtung der 
Schlechten zu stellen.

Aus diesem Grundc geschieht der Verhieb des 
Flotzes von streichcndcn Pfeiler- beziehungsweise Stofe- 
baustrecken aus stets in schwebenden Abschnitten von
6 bis 10 ni Breite.

Dic Schlechten vergrb£ern die Hauerleistung ins- 
besondere da, wo ihr Einfallen dem des Flotzes gleich- 
sinnig gerichtet ist, wo sie also von ihrer hangenden 
Seite aus angegriffen werden konnen, indem dann die 
hangenderon Lagen sich allmahlich von selbst abzu- 
druckcn pflegen und auf den liegenderen gleitend den 
Arbeitern cntgegcnrutschen.

Wo sie umgckchrt einfallend, von unten her in 
Angriff genommen werden miissen, ist mcist Scliram- 
oder Schiefearbeit notwendig.

In jedem Falle tragen sic zu einem rcichen Stiick- 
kohlenfall bei, bergen aber andererseits auch eine nicht 
unerhebliche Kohlenfall-Gcfahr in sich und bedingen 
cin stetiges, sorgfaltigcs Nachrei&en der Kolilenstofse.

Die dem Verlaufe der Strecken folgenden Druck- 
lagen crscliw'eren die Kolilengewinnung, da diese Rand- 
zonen der Strecken mit ilirem verfcstigten Materiał im

Pfeilerriickbau beim jedesmaligen Aufhauen der Abbau- 
stijlśe von neucm durchfahren werden miissen.

Dic Drticklagen tragen zudem nicht unwcsentlich 
zur Kohlenfallgefahr innerhalb der Strecken bei, indem 
sie mit den Schlechten kubische Kohlenblocke ein- 
schlielśen, welche sich insbesondere am oberen Teil des 
Streckcnstofses lcicht loslosen und hereinbrechcn.

In grofserem Mafsc findet dies durch das mit grofser 
Gewalt und unter lautem Knall crfolgende Nachsturzen 
hoherer Schichten auf die bereits abgedriickten Deck- 
schichten der Kohle statt, derartig, dafe nicht selten 
ganzc Strecken mit samt ihrer Verzimmerung von beiden 
Seitcn her zusammengeworfen werden, ohne dafe immer 
die Streckcnfirste selbst in Mitleidenschaft gezogen wird.

D as l i e g e n d e  N e b e n g e s t e i n  des  F l o t z e s .

Ueber das liegende Nebengestein des Flotzes blcibt 
wenig zu sagen. Es besteht unmittelbar unter der 
Kohle aus Schieferthon, auf welchen nach unten bald 
eine miichtige Sandsteinlage folgt. Das Gestcin ist frei 
von Schlechten und Schnittei), zeigt ais Streckensohle 
Yerhaltnismafsig wenig Neigung zum Aufquellen und 
beeinflufst somit, zunial bei der flachen Lagerung des 
Gcbirgcs, den Gang des Abbaues in keiner Weise stijrend.

Zum Schlufs mogę dic praktische Frage gestreift 
werden, welche Abbaumethode, ob Stofsbau oder Pfeiler
bau (Strebbau kann bei dcm Mangel des Betriebes an 
eigenen Bergen kaum in Frage kommen) unter den ge- 
gebencn und geschilderten Gebirgsverhaltnissen die 
grofsere Sicherheit gewahrt und dic durcli Stein- oder 
Kolilenfall herbeigefiihrten Gefahren am meisten cin- 
schrankt.

Innerhalb der cigcntlichen Gewinnungspunkte der 
Kohlen, also innerhalb der ofTenen Pfeiler beim Pfciler- 
riickbau oder innerhalb der unter Nachfiihrung von Berge- 
rersatz betriebenen Stofspfeiler ist dic Sicherheit oder 
Unsiclicrheit im wesentlichen dieselbe.

Anders verhalt es sich aber mit den Gefahren, 
welche die Abbaustrecken, sowolil was Steinfall aus der 
zertriiinmerten Streckcnfirste, ais was Kolilenfall von den 
zusammenąuellcnden Seitenstofeen her anbelangt, in sich 
bergen, Gefahrenmomente, die nach unseren Ausfiihrungen 
auf Zeehe „Von der Ileydt" wohl ais die wescntlicheren 
gelten diirfen.

Beim streiclienden Stolśbau folgt der Vcrhieb dem 
Ansleigen des Flotzes.

An Stelle der hereingewonnenen Kohle wird durch 
denBergeversatz eine kiinstliclic, jedoch trotz aller Sorgfalt 
nachgiebige Unterstiitzung fiir die hangenden Sandstein- 
biinke geschaffen.

Das Aufreifeen und Absinkcn derselben wird hier- 
durch zwar Ycrziigert und gemildert aber nicht vermiedcn.

Man darf annehmen, dafs etwa iiber der Mittc des 
zuletzt yerliauenen Pieilers die Bruchlinie liegt, bis zu
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welcher das Hangendo in Schollen niedcrgcsunken ist 
und auf den stark zusammengeprefsten Vcrsatz aufliegt.

Der Teil der hangenden Sandsteinbankc dagegen, der 
.oberhalb dieser Linie die Fiirderstrecke iiberdeckt, hangt 
frei iiber den anstehenden Kohlenstofs iiber, diesen 
sowie den Bergeversatz an der unteren Seite der Forder- 
strccko nur miifeig becinflussend.

Wiihrend, wic wir geselien liaben, dic Ortsbctriebe 
einer Pfeilcrbauabteilung das Deckgcbirgc bercits vor 
Beginn des Riickbaues in cinzelnen Schollen zerfallen 
lassen, deren Riinder iiber den Strecken liegen, folgt 
beim Stofsbau dio ISruchlinie dem hoher riickenden 
Kohlenstofs in sichercm Abstand nach.

Dic beiden, zu jedcm Stoiśpleiler gehorigen Fordcr-

strcckcn bleiben geschiitzt, sic zcigen cin ahnlich 
giinstiges Yerhalten, wie es eben ais charakteristiseh fiir 
Stofsorter der Pfeilerstrecken geschildert wurde.

Da somit alle dic Gefahren, welche beim Pfeiler- 
riickbau den Arbeiter wahrend des Yortreibens der Ab- 
baudrter, sei es durch das Abfangen des Nachfalls und 
das bestandige Auswechscln der Zimmcrung, sei cs 
durch das Herausnehmen der Untcrbank unter der ab- 
gespreizten Oberbank oder durch das Schlagen der Durcli- 
hiebe und anderes mehr bedrohen, beim Stofsbau nahe- 
zu ganzlieh in Fortfall kommen, mufś Stofsbau fiir dic 
Verhaltnisse des Prasidentilotzes, wie sic auf Zechc 
,/Yon der Heydt“ vorliegcn, ais dic siclierere Baumethode 
gelten.

Yersuclie und Ycrbeśserurigen beim Bergwerksbetriebe in Preufsen Tfiihrend des Jahres 1901.
Auszugsweise aus der Zeitschrift fiir Berg-, H iitten- und Salinenwesen. Berlin, "Wilhelm Ernst und Solin.

(Fortsetzung.)

Gr u b e n a u s b a u .  
K o s t e n  v o n  H o l z p f e i l e r n . In der folgenden

Uebersiclit sind die Ilolzkostcn fiir 1 lfd. m Holzpfeiler

aus Stempel-, Kniippel- und Buchensclieitholz auf Grund 
zalilreicher, auf Grube Gerhard (Saarrevicr) angcstcllter 
Yersuclie zusammengestcllt:

M

<0
2

Der Holzer Es betragen fur 1 rm Mithin kostet

Lange

ni
Bezeicbimng Durchmesser

cm

die
Stflckzahl

der Preis 

J t .

die Leistung an 
Pfeilerhóhe 

m

1 lfd. m 
Holzpfeiler

JC.

Bomerkungen

1 1,0 Kniippel 6 bis 10 140 6,30 4,95 1,28
2 1,0 Stempol nicht Yorhanden
3 1 0 Buchenscheite — — 7,00 2,58 2,71 •
4 1,2 Kniippel 6 bis 10 73 6,30 3,25 1,94 Geringwertiges Kniippelholz

1,2
(105  • 0 ,10)

5 Stempel 9 105 10,50 4 ,10 2 ,56
6 1,2 Buchenscheite — — 7,00 2 ,0 0  " 3,50
7 1,6 Kniippel 6 bis 12 71 7,80 2,75 2 ,8 4 Gutes Kniippelholz.

8 1,6
(5 5  • 0 ,18)

Stempel 10 55 9,90 2 ,53 3,91
9 2,0 Kniippel 8  bis 12 50 9,00

a
1,97  * 4,57

10 1,9
17 • 0 ,36)

Stempel 12 37 13,32 1 ,98 6,73

11 1,9
(4 6  • 0 ,34)

Stempel 12 46 15,64 2,45 6,38 Gutes Stempelholz.

Kniippelholzpfeiler stellen sich durchweg erlieblieh 
C /t 1>'S */{) hilliger, ais solche von Stempelholz. Buchen- 
schcitliolz kommt ais Pfeilerholz wegen seines hohen 
Preises — ganz abgesehen von der ungleichen Be- 
seliaffcnhcit — nicht in Frage. Die Leistung mit 1 rm 
Durchschnitts - Kniippelholz ist im allgemeinen gleich 
derjenigen mit 1 rm Stempelholz; sie wird kleiner bei 
geringwertigen Kniippeln und hoher bei guten Kniippeln. 
Die Leistung steigt, je besser das Stempel- und Kniippel
holz ist, da sich alsdann eine grofsere Stiickzahl ergiebt. 
In dieser Hinsicht sind bezeichnend die Ergebnisso 
unter Nr. 10 und 11. Der Versuch Nr. 11 ist mit 
gutem Stempelholz unternommen worden. In 1 rm

1,9 m langer Stempel waren 9 Stempel mehr enthalten. 
Trotzdem also 1 rm Stempel bei Nr. 11 2 ,3 2 ^ .  mehr 
kostet, ais bei Nr. 10, verbilligt sich das lfd. Meter 
Holzpfeiler um 0,35 JC.

N o t z i m m e r u n g  be i  g e b r a c l i e m H a n g e n d e n .  
Auf Grube Heinitz (Saarrevier) wird an denjenigen 
Stellen, wo wegen eines gebriichen Hangenden das 
Herstellcn der Biihnlocher bezw. Aufstellen der end- 
giiltigen Zimmerung sonst schwierig und gefiihrlich 
wiiro, die in Fig. 1 skizzierte Notzimmerung an- 
gewandt. Die beiden Haken a werden an die Kappe b 
des letzten Thiirstocks angehangt und durch sie hindurch 
in der Richtung des Ortes die Stempel c von 3 bis
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4 m Lange so weit, ais es dic orllichen Vcrhaltnissc 
erheisclien, derart eingcschobcn, dafs sie nach riickwarts 
unter die Kappe d des vorletzten Thiirstocks zu liegen 
kommen. Dann werden auf die Stempel c die Deck- 
holzer c in der erforderlichen Anzahl aufgelegt, und es

kann nun dic Herstellung der dcfinitiven Zimmerung 
ohne Gefahr beginnen. Die ganze Einrichtung ist in 
3 bis 5 Minuten liergestellt, ihre Anbringung erfordert 
also weniger Zeit, ais das Vcrstempcln des Ortes.

Ei s enpf i i h l e  nach dem Mus t e r  von Cour
rieres .  Die Yorliiufige Sicherung der Firste mit Eisen- 
pfahlcn, wie sie auf der Pariser Ausstellung von den 
Gruben von Courrieres Yorgcfiilirt war (s. Jahrg. 1901,
S. 180 il. d. Z. f. B.-, IL- u. S.-W .), ist auf den 
Zechen Schlagel und Eisen Schacht III (Bergrevier 
Ost-Recklinghausen), Vcr. Germania II und Zollem I 
(Bcrgrevier Dortmund III) eingefiihrt wrorden. Auf der 
erstgenannten Zeche verwendet man sie nur in Strecken, 
wahrend im Abbau der praktischere PJandungsbau an- 
gewandt werden soli, auf den beiden anderen Zechen 
bewahrt sich dagegen das Verfahrcn auch beim Abbau, 
und man glaubt dort schon einen giinstigen Einflufs 
auf die Zahl der Unfiille feststellcn zu konnen. Bei 
einem Einfallen von mehr ais 15° Bind nach den Er
fahrungen auf Schlagel und Eisen dic Eisenpfahle nicht 
mehr anwendbar, weil sie sich zu leiclit yerscliieben. 
Auf Germania II ist das Verfahrcn besonders im 
Flotze 18 Unterbank crfolgreich angewandt, das von dem 
dariiber liegenden, bereits abgebauten Flotze Priisident 
nur durch ein diinnes Mittel getrennt ist.

B e t o n a u s b a u .  Auf Grube Kohlwald (Saarrcvier) 
wurde in einem Qucrschlag, der wegen sehr starken 
Drucks auf eine Liinge von 18 m vollstiindig in Mauerung 

gesetzt werden mufste, versuchswcise mit 
bisher gutem Erfolgo Beton venvandt. 
Man mischte Portlandcement, Sand und 
Dioritklcinschlag in dem Vcrhaltnis 1:2:5.  
— Dic Abmessungen des Mauerwerks sind 

aus Fig. 2 zu ersehcn. Die Kosten fiir 1 lfd. m Bcton- 
gewSlbe ergeben sich aus Folgendem:

Zu 1 cbm Betonmauerung waren eifordcrlich :
300 kg Cem ent........................a. 0,04 JL =  12,00 JC.,
0,80 cbm S a n d ........................ a 3,83 „ — 3,06 „
1 cbm Dioritklcinschlag . . 4,07 „

Materialkosten fiir 1 cbm -= 19,13 
Auf 1 lfd. m Qncrschlag gingen 5,70 cbm Maucr- 

werk. Die Materialkosten fiir 1 lfd. m betrugen daher 
5,70 • 19,13 JC. =  109,04 JC. Dazu kamen 90 JC. an 
Arbeitslohn, sodafs die Gcsamtkosten fiir 1 lfd. m sieli 
auf 199,04 JL stellten. Der liohe Arbeitslohn crkliirt 
sich hauptsachlich aus der in dcm druekhaften Sprung- 
gebirge iiufserst schwierigen Arbeit. Die Kosten fiir ein 
gleiches Backstcingewolbe hiitten betragen auf 1 cbm: 
400 Stiick Backstcine, il 1000 St. =  30,00 JC. == 1 2 ,0 0 ^ .,
0,16 cbin Sand, a 3 ,8 3 ^ . =  — 0,61 „
0,05 cbm Kalk, a.10,40 „ — =  0,52 „
25 kg Cement, a 0,04 „ —_________=  1,00 „

Materialkosten fiir 1 cbm =  14,13 
Die Materialkosten hiitten sich demnach auf 5,70 • 14,13 

=  80,54 JC. gcstcllt. Der Arbeitslohn wiire ungefahr 
dersclbe wie bei der Betonmauerung gcwcsen, sodafe 
dic Gesamtkosten fiir 1 lfd. m Backsteingcwolbe 170,54 JL 
gegeniibcr 199,04 l . bei dem Bctongcwolbe betragen 
haben wurden.

Betonmauerung wird man daher nur dann anwenden, 
wenn man, wie im vorliegendcn Falle, einem besonders 
starken Druck zu bogegnen hat.

Auf dem Westfclde der Konigsgrube (Bergrcvicr 
Konigshiitte) ist cin 25 m hohes Gescnk von 3,5 m 
lichtem Durchmcsser in Beton, in der Mischung von
1 Teil Cement, 2,5 Teilen Sand und 5 Toiion Dolomit- 
abliub, liergestellt. Der Fahrschacht ist durch C-fbrmige, 
in 2,5 m Entfcrnung voneinander eingebautc Eisen- 
einstriche abgetrennt, zwischen denen ais Vcrtonming 
Cemcntdielen von 2,3 ni Liinge, 0,4 m Breite und 
3 cni Starkę eingefiigt sind. Die Ruhebiihnen bcstelien 
aus Riflelblech, die Fahrtcn sind aus Eisen gefertigt. 
Fiir dic Leitungen der Fbrderschalen sind Dralitscilc 
gewahlt. Auf diese Weise ist bei dcm Atisbau des 
Gesenks die Verwendung von IIolz ganzlieh verinicden 
und jede Feuersgefahr ausgesclilossen.

U n t c r h a n g e t i i b b i n g s .  — Beim Abteufen des 
Wetterschachtes der Zeche Zollern II (Bergrevicr Dort
mund in), der bis zu 145 m Teufe in Tiibbings von
4,5 m lichtem Durchmesser ausgcbaut ist, wurden in 
dem Ma&e, wie die Schachtsohle vertieft wurde, die 
Tiibbings durch Untcrhiingen eingebaut. Eine verlorene 
Zimmerung eriibrigte sich infolgedessen, auch wurde 
kein cinziger Kcilkranz gelegt. Es gelangten deutsche 
Tiibbings mit Bleidichtung zur Anwendung. Jeder 
Tiibbingring besteht aus 10 Segmenten von 1V2 m 
Hbhe. An der Aufsenseite sind Rippen angegossen, 
um einen besseren Verband mit der Bctonhinterfiillung 
zu erzielen. Die Arbeit ging in folgender Weise vor 
sich: Bis zur Erreichung des Mergels wurden 9 m loses
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Deckgebirge mittelst Senkmauer durchfeuft. Innerlialb 
dor Senkmauer wurden Tiibbings, und zwar oline Keil- 
kranz, bis zu Tage aufgebaut und der Zwisclienraum 
mit Beton (1 Teil Cement und 2 Teile Sand) nusgc- 
fiillt. Nach dem Erhiirten des Betons wurde jedesmal
1,60 m abgeteuft und alsdann ein Tiibbingring durch 
Unterhiingen an die bereits yorhandenen eingebaut. 
Nachdem auf diese Weise 4 bis 5, auch 6 Ringe ein
gebaut waren, wurde, um das Hintergiefsen mit Beton 
ausfiihren zu konnen, unter den lclzten Tiibbingring 
ein Ring aus Flacheisen von 10 mm Stiirke und 150 mm 
Breite untergeschraubt. Der yerbleibende Raum zwischen 
Flacheisenring und Schachtsohle wurde mit IIolz dicht 
yerkcilt. Das Einbringen des Betons (1 Teil Cement, 
3 Teile Sand) in den Raum hinter den Tiibbings ge- 
schah durch die in den Tiibbings yorgesehenen Spund- 
lijcher von 55 mm Durchmesser, und zwar in den 
oberen Teufen von Iland mittelst eines Triehters und 
Eimers; bei zunehmender Teufe wurden zum Zwecke 
einer leichtcrcn Zufiihrung des Betons 2 Rohrleitungen 
von 80 mm lichtem Durchmesser eingebaut, aus denen 
der Beton mittelst Gummischlauchen unmittelbar in dic 
Spundlocher geleitct wurde. Der grofste Wasserzuflufs, 
der wahrend des Abteufens abzuschliefsen war, betrug 
3/ 4 cbm in der Minutę. Nach beendetem Abteufen 
wurden die Bloidichtungen yerstemmt, um die yor
handenen Undichtigkeiten zu beseitigen. Dic Yorteile 
des Verfahrens bestehen im wesentlichen in Zeitersparnis, 
Wegfall des yerlorenen Ausbaues und grofserer Sicher- 
lieit der beim Abteufen beschiiftigter Arbeiter.

C u v e l a g e a u s b e s s e r u n g . — Die im Yorjahre er- 
wahnte Ausbesserung der beschadigten Cuvelage des 
Ilauptforderschachtes der Zeche Adolph von Hanscmann 
(Bergrevier Dortmund III) (s. Jahrg. 1901,  S. 304 d. 
Z. f. B.-, H.- u. S.-W. und Gluckauf 1901 S. 758) ist be- 
endet. • Die Wasserzulliisse an der bei 250 m Teufe 
gelcgenen Bruchstelle hatten sich allmahlich bis auf 
3 cbm in der Minutę gesteigert. Die vorgebaute neue 
Cuvelage. besteht aus 8 Ringen, von denen jeder aus 
8 Segmcnten zusammengesotzt ist, und einem Abschlulś- 
ringe. Die Ringe haben mit einer sogleich zu er- 
wiilinenden Ausnahme eine Hohe von je 1%  m; die
3 untersten Ringe wurden sofort nach ihrem Einbau 
mit Cement hintergossen. Der 4. Ring, welcher vor 
der Bruchstelle der alten Cuyelage liegt, kam am 
nordwestlichen Stolśe so nalie an die etwas herein- 
gedriickte alte Cuyelage heran, dafs sein Einbau erst 
moglich war, nachdem der untere Flanseh und die Ver- 
stiirkungsrippcn des gebrochcnen Ringes abgemeilselt 
waren. Der niichst hohere Ring hat nur eine Hohe 
yon 30 cm erhalten. Da ain nordwestlichen Stoiśe der 
Platz fiir den Einbau des Ringes fehlte, mufste der 
Ring um 85 mm nach Siidosten yerschoben aufgesetzt 
werden; infolgedessen ist von dem yorhandenen Schacht- 
durchmesser ebensoyiel yerloren gegangen. Auf den

niedrigen Ring wurden noch 3 Ringe aufgesetzt, welche 
auf einer starken Unterlage von IIolz ebenso wio die
3 untersten Ringe mit Cement hintergossen wurden. 
Die an der Bruchstelle zusitzenden Wasser wurden 
wahrend des Einbaues durch 16 an dcm niedrigen und
4 an dcm darunter liegenden, ebenfalls nicht hinter- 
gossenen Ringe angebrachte Ablafsstutzen in den Schacht 
gefiihrt. Nachdem der Cement hinter den oberen Ringen 
erhartet war, was 14 Tage erforderte, setzte man einen 
Abschlufsring auf, der den Zwisclienraum zwischen der 
alten und der neuen Cuyelage iiberdeckt. Er ist auf die 
neue Cuvelage aufgeschraubt und so abgepafst, dafs 
seine iiufsere Begrenzung 15 mm von den Flanschen 
der alten Cuyelage entlernt bleibt. Dieser Zwischen- 
raum ist pikotiert. Nach Einbau des Absehlufsringes 
wurden samtliche Ablafsstutzen zugeschlagen, mit Aus- 
nahmc von 3 an dem niedrigen Ringe befindlichen. 
Diese waren mit Mcssinghahnen yersehen, welche all- - 
mUhlich zugedrelit wurden. Der Abschlufs der Wasscr 
an der Bruchstelle der alten' Cuyelage ist gelungen. 
Nur diinne Wasśerśtrahlen treten noch aus der Pikotage 
des Absehlufsringes, sowie aus den Bleidichtungen der 
der nicht hintergossenen Ringe aus.

Wa s s e r h a l t u n g .

Auf der 185 m-Sohle des Steinkohlenbergwerks Cons. 
Friedrich Wilhelm (Bergrevier Konigshiitte) sind 2 mit 
Drehstrommotoren, Modeli II D 160/300 der Allgemeinen 
Elektrizitats-Gesellschaft-Berlin, unmittelbar gekuppelte 
Wasscrhaltungsinaschincn, System „Berginans" (s. auch 
diese Zeitschr., Jahrg. 1901, S. 588), yorlaufig auf- 
gestellt, die spiiter aus der 351 m-Sohle je 3 cbm 
Wasser zu Tage zu driicken haben. Der Drehstrom 
hat 50 Pcrioden, eine Spannung von 500 Volt und 
wird von der iiber Tage befindlichen Kraftstation mittelst 
zweier eisendrahtarmierter Schachtkabel von 3 X 150 qmm 
Kupfer-Querschnitt nach der unterirdischen Maschinen- 
stube geleitet. Die Pumpen, gefertigt von der Maschinen- 
bauanstalt Breslau zu Breslau, sind ais Yerbund-Zwillings- 
pumpen von 175/200 mm Plungcr-Durchm. (Differential- 
Plunger) und 450 mm Hub gebaut und machen in der 
Minuto 160 Umdrehungen. Das Saugyentil und die der 
Bergmans-Pumpe cigentiimlichen beiden Druckyentile 
sind mehrsitzige Ringyentile mit Ledersitzen und auf 
jeder Pumpenseitc in einem Yentilkasten in einer Achse 
senkrecht iibereinander angeordnet. Das Verbindungsstiick 
zwischen Plungergehiiuse und dem Raum zwischen den 
beiden Druckventilcn triigt eine Lufthaube, welcher von 
einem nassen Kompresssor Luft von etwa 7 Atmosphiiren 
Druck zugefiihrt wird. Beide Pumpen besitzen einen 
gemeinsehaftlichen Hauptdruckwindkessel und arbeiten, 
mit Riickschlagyentilen yersehen, in eine gemeinsame 
Druekleitung. Infolgedessen kann jede Pumpo allein 
arbeiten, ohne dafs die andere, die durch das Riick- 
schlagyentil geschiitzt ist, unter Druck zu stehen hat. —
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Dic Pumpen laufcn ausgezeichnet; das Vcntilspiel ist 
trotz des sclmellen Ganges der Maschinen kaum hiirbar.

An Stello der im Samsoncr Scliacht bei St. Andrcas- 
berg (Ilarz) befmdlichen alten Wasserkiinste ist eine 
elektriscli angetriebene Pmnpenanlagc zur Gewiiltigung 
der gesamten Grubenwasser eingobaut worden. Die 
Kraftstation besteht aus einer 80pl'erdigeii Hochdruck- 
(LoflVl-)Turbine mit selbsttliiitigem Regler, einer Dreh- 
stromdynamo von 36 Kilowatt bei 500 Volt mit an- 
gebautem Erreger und einer den letzteren unterstiitzpnden 
Satumlcrbattcrie voa 101 Anipcrcstundcn Kapazitiit; sie 
befindet sieli 160 m unter der Hiingebank. Die Dynamo 
ist mit der Turbinę durch eine elastische Lederband- 
kuppelung unmittelbar Ycrbunden. Die Schaehtleitung 
wird durcli ein dreifach verseiltes, eisendrahtarmiertes 
Grubenkabel gebildet. Die Pumpe steht auf der 769 m- 
Solile und wird durch einen 40pferdigen, mit 720 Um- 
drehungen laufenden Motor vermittelst eines Zahnrad- 
vorgelegcs angetrieben. Sie hat drei Vollplunger von 
64 mm Durchmesser und 340 mm Hub und vermag bei 
120 Umdrehungen in der Minutę 250 1 Wasser aus dem
3 m tiefer gelegenen Schachtsumpf auf eine Ilohe von 
580 m zu heben. Die Steigrohrleitung besteht aus 
patentgeschweifeten eisernen Itohren. Trotz der vcr- 
haltnismiifsig grofsen Umdrehungs/.ahl und des hohen 
Druckes arbeitet die Pumpe zufriedenstellend.

F o r d e r u n g  und Vcr l adung .
S t r e c ke nf o r de r ung .

N e u e  Ar t  des  K e t t c h c n a n  s e h l a g e s .  Auf der 
Zcclie Kaiserstuhl II (Bergrevier Dortmund II) werden 
bei einer elektriscli angetriebenen Seilforderung in der
III. Tiefbausohle die von Pferden zu den Anschlagstellen 
herangebrachteii Wagen, oline dafs die Kuppelungen 
gelost Werden; ais geschlossene Zuge am Seil befestigt, 
und zwar in der Weise, dafs nur der vordere Wagen 
Ycrmittelst der in Fig. 3 u. 4 skizzierten zweiteiligcn Kette 
angesćhlagen wird. Zunachst wird der liingere Teil

Ktttensfarkc = 8"7m

Fig. 3.

Fig. 4.
mittelst des Ilakens in den am vorderen Ende des 
Wagens befindlichen Ring eingehakt, darauf d er kiirzere 
Teil iiber das Seil geschlagen, durch Ilindurchstecken 
des Knebels durch den Ring eino Schlinge gebildet: dann 
werden beide Ketten durch Ilindurchstecken des Knebels 
durch den Ring des langeren Kettenteilcs Y erb u n d cn . 

Diese Anschlagsart stellt eino Verbesserung des ge- 
wohnlichen sog. Keltchenanschlages dar. Bei diesem 
wird bekanntlich die Kette mehrfach um das Seil ge-

schlungen und so ein Knoten gebildet, welcher durcli 
einen in ein Kettenglied eingeschlagenen Ilaken fest- 
gelialten wird. Dabei kann es Yorkommcn, dafs bei 
nicht straff angezogener Kette sieli der Haken und 
damit der Knoten lost, wclchem Uebelstande man durch 
auf der Strcckensohle angebrachte federnde Schleifbretter, 
dio die Wagen bremsen und so die Kettclien straff er- 
lialten sollen, abzuhelfen suclit. Eine zufiillige Liisung 
Yom Seil ist dagegen bei der oben beschriebenen 
Schlinge Y o l l k o m m e n  ausgeschlossen, weshalb hier die 
Schleifbretter entbehrlich werden. Die Sehlingen lassen 
sich bei glattem Seil verwenden. Zur grofseren Sicher- 
licit ist das Seil jedoeh mit Ilanfknoten versehen. Die 
Ziige folgen alle 50 m hintereinander. An Bedienungs- 
mannscliaft sind aufscr den auf den Stationen vor- 
handencn nur noch 2 Mann zur Ueberwachung der 
Bahn notwendig. Dic Fahrgeschwindigkeit betriigt 
V2 ni in der Sekundo. Dio augcnbiiekliche Leistung 
der mit 8 Anschlagstellen versehencn Balin von 1000 
bis 1100 Wagen in 8stiindiger Schicht kann auf 2300  
Wagen gestoigert werden.

Ku r v e n r o l l  en. Um den Verbrauch von Kurven- 
rollen moglichst zu vcrmindern, sind bei den Seil-

Fig. 5.

lorderungeń auf dcm Ostfelde der Kijnigsgrube (Berg- 
revicr Konigshutte) an Stelle der gewohnlichen
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gufseisernen Rollcn die durcli Figur 5 und 6 vcr- 
anschaulicbten Rollcn eingefiihrt. Sic bcstehen aus 
einer gufseisernen Scheibc a, deren Nabe mit einer 
Metallbiich.se b versehen und deren Mantel in Form 
cincs Doppelkonus abgcdreht ist. Auf letzteren sind 
zwei ganz gleichc StaliIrcifcn ccj aufgepafet und mit den 
Sclirauben dd, untereinander fest verbunden. Das 
Zugseil liiuft zunachst auf dem unteren Reifen ct. Nach 
dessen Abnutzung wird der obere Reifen c nach unten 
yerlegt. Wird auch dieser unbrauchbar, so werden 
beide Reifen ausgowechselt, wahrcnd die Kernscheibe a 
weiter benutzt worden kann. Die KurrairoIIe ist auf 
einem aus Stahlgufs hcrgestelltcn Zapfen Z verlagert, 
der vermittelst der Flanschcn f an dem aus L- oder 
u -Eisen gebildeten Quertriigcr befestigt ist. Der Zapfen 
ist innen ausgebohrt. In den Hohlraum h wird das 
Schmicrmaterial (Maschinenfett) eingebracht und durch 
einen entspreehend belasteten Kolben k durch die 
kleine OefTnung o in dic Nabe der Scheibe geprefst. 
Die Kurvcnrollen sind bei der Seilforderung in der 
260 m-Sohle, die taglich 18 Stunden lang in Betrieb 
ist, bereits seit mchrercn Jahren mit bestem Erfolge 
in Gebrauch.

E l e k t r i s c h e  L o k o m o t i v e n .  Auf der unteren 
Sohle der Braunkohlengrube Konrad bei Dobcrn (Bcrg- 
revicr Ost-Kottbus) werden die aus den Abbaucn durch 
Schurren herabkommenden Kohlen durch 3 elektrische 
Lokomotiven zum Schachte gebracht. Dic grii&tc 
Streckenlange betragt 2400 m. Die mit Gleicbstrom 
von 220 Volt Spannung aus einer Obcrlcitung gespeisten 
Lokomotiven von je 6 cfT. PS. fordern in 9 Stundcn 
zusammen 800 Wagen zu 420 kg. Jeder Zug hat 
20 Wagen und erfordert 3 Mann Bedicnung, dic auf 
besonderen Wagen mitgefahrcn werden. Dic Forder- 
kosten betragen einschliefslich Vcrzinsting und Amorti- 
sation fiir 1 t 7,68 Pf., wiihrend sie bei Handfórdcrung 
etwa 14,30 Pf. betragen wiirden.

Ri ider  mi t  S c h m i e r k a m m e r .  An den auf den 
staatlichcn Gruben ara Deister (Bergrevier IIannover) 
iibliclien Forderwagen von 1 2 y 2 lii Inlialt wurden mit 
guteni Erfolg Riider der in Fig. 7 u. 8 wicdergcgcbcnen

Art angebracht. In der aus Gufśstahl bestelienden Nabe 
belindet sich die Kammer a, welche durch eine mit

einem Gasgewindestopfen b verschlosscne OefTnung etwa 
auf 1/ 3 mit Schmicrol gefiillt wird. Der OefTnung gegen- 
iiber ist in der gufseisernen Biichse d eiu leiclit ge- 
bogenes, die Biichse durchdringendes Rohr c angebracht, 
welches bei jeder Umdrehung in das Schmicrol ein- 
taucht. Die an der Innenwandung des Rohres haftendc 
Schmiermasse liiuft, sobald das Rohr sich iiber die 
Ilorizontale erhebt, in diesem abwiirts und gelangt so 
auf den Achsschenkel. 300 g Oel geniigen, um letzteren 
fiir dic Dauer von 3 Monaten in gleichmiifsig guter 
Schmierung zu crhaltcn.

Auf der Grube Camphausen (Saarrevier) wurden 
versucbsweise 18 Wagen mit Hclmesradern (s. Fig. 9) 
der Firma Ilippensticl in Weidcnau a. d. Sieg aus-

geriistet und wiihrend 6 Monaten auf ihren Schmier- 
materialvcrbraucb im Vcrgleich zu den gewohnlichen 
Radsiilzen mit langcr, die ganze Achse umgebender 
Schmierkammer gepriift. Es stcllte sich Imraus, dafs ein 
Wagen mit Helniesradern nur den viertcn Teil des 
Schmiermaterials der Wagen mit gewohnlichen Rad- 
siitzcn gebrauclit. Der Preis eines Wagens mit Ilelmes- 
riidern ist um 5 JL bober ais der gewohnlieher Wagen.

B e r g e f b r d e r u n g  in a n s t e i g e n d e r  Strecke .  
Im 3. Bremsberg des Scbuckmann-Flotzes der Konigin 
Luise-Grube, Siidfcld (Bergrevier Zabrze), ist seit ciniger 
Zeit ein Fordcrhaspcl mit Peltonradantrieb in Betrieb, 
der dazu dient, dic beim Verhiebe de3 Flotzes erforder- 
lichcn Versatzberge den in vcrschiedenen Ilorizonten 
unter dem Hangenden aufgefahrenen Bergezufuhrstrecken 
von der Grundstrecke aus zuzufiihren. Der Bremsberg 
hat ein Einfallen von rund 5 0 0 und eine flachę Ilohe 
von 175 m. Ais Betriebskraft fiir das Peltonrad werden 
die in einer Menge von insgesamt 0,7 cbm in der Minutę 
am 2. und 3. Breinsberge zusitzenden Grubenwasser 
yerwandt, die in einem Staubehalter von 800 cbm Inlialt 
gesammelt werden. Die Wasser vom 2. Bremsberg 
werden in einer 250 m langen gufseisernen Rohrleitung, 
diejenigen vom 3. Bremsberg in kurzeń Holzgeflutern 
dcm Sammelbeliiilter zugcfiihrt. In einer etwa 100 m 
langen, in einem Parallelort zum 3. Bremsberg ver- 
lagerten gufseisernen Aufschlagleitung von 275 mm 1. W. 
werden die Wasser, deren Betriebsdruck 6 y 2 Atmo- 
spbaren betragt, zwei auf einer gemeinsamen Welle ver-
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lagcrtcn Peltonradern mit yerschicdcnem Durchmesser 
zugefiihrt. Das grolśere Rad mit einem Durchmesser 
von 690 mm ist fiir den Aufzug der Berge bestimmt, 
wahrend das kleinere, dessen Durchmesser 345 mm 
betragt, fiir den Riiclczug des untcrlaufenden Gegcn- 
gcwichts dient. Die Fordcrgeschwindigkeit betragt beim 
Aufzug der Berge 1 m, beim Riiclczug des Gegengewichts
2 m. Der Fbrdcrhaspel hat 2 Seiltrommeln; die Seile 
laufen iiber Seilscheibcn und werden bis an die letzteren 
iiber Rollen gefiihrt, dic an der Firste verlagert sind. 
Das Peltonrad entwickclt beim Aufzuge bei 420 Um- 
drehungen in der Minutę eine Arbcitsleistung bis zu 
30 PS., beim Riickzugo eine solche bis zu 4 PS. Die 
Uebertragung der Kraft auf den Ilaspel erfolgt durch 
Zahnradvorgdogo. — Das Fordergestcll ist zwcictagig 
und nimmt 2 Wagen von 0,6 t Inhalt auf. Die Anlage 
arbeitet fast ohne Storung und entsprieht den an sio 
gestellten Anforderungen nach jeder Richtung.

Sc l i acht f orderung .
K o p e f o r d e r u n g  mi t  F l a c h s e i l .  Auf Schacht 

Elisabcth der Zeche Crone (Bergrevier Dortmund I) 
ist seit einiger Zeit eine Kopeforderung mit einem 
8 litzigen, aus Tiegelgufsstahl angefertigten Flachseil yon 
Felten & Guilleaume (110 qmm bei 58 000 kg Bruch- 
belastung) im Betriebe, welche sich bis jetzt sehr gut 
bcwiihrt hat. Die Fordermaschino ist eine Zwillings- 
maschine von 550 mm Cylinderdurchmesser und 1000 mm 
Kolbenhub; der Durchmesser der Treibscheibe betragt 
3500 mm. Das Seil lauft in einer Rille von 120 mm 
Breite, welche mit langfasrigem Eichenholz ausgelcgt 
ist. Ein Rutschcn ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. 
Ais probeweise bei 6 m Fdrdcrgcschwindigkeit die 
Dampfbremse in Thiitigkeit gesetzt wurde, stand die 
Maschine nach 1,5 m Forderhohe still, ohne dafs ein 
Rutschcn des Seiles bemerkt wurde.

(Forts. folgt.)

Nciuiter Jahreslbcriclit des Yereins fiir die Interessen der rheinisclien Braunkolilen-Industrio
fiir die Zei t  vom 1. Jul i  1 9 0 1  bis zum 30.  Juni  1 902 .

(Auszugsweise.)

Dic Braunkohlenforderung des Oberbergaintsbezirks Bonn, 
in die die kleine Forderung im Weslerwald cingeschiossen 
ist, hut im Jahre 1901 Ihre aufsleigende Bewegung noch bei- 
behalten und ist mit rund 6 241 000 t um fast 1 040 000 t 
hoher. Die berichtigten Zahlen der Vorjalire stellen sich
fiir 1900 auf 5 202 000 t, 1899 3 956 000 i, 1898
27 5 4 0 0 0  t, 1897 2 2 8 8 0 0 0  t, 1896 1 982000  t,
1895 1 682 000 t. Die absolule Zunahme der beiden
letzten Jahre mit je Iiber 1 200 000 t hat also nicht an-
gehalten, die prozentuale Steigerung ist natiirlich noch 
weiter zuriickgegangen von 43,6 pCt. des Jahres 1899 und
31,5 pCt. des Jahres 1900 auf nicht ganz 20 pCt., womit 
der Satz der jenen vorausgegangenen Jahre ungefahr wieder 
erreieht isl. Der amtlich ermittelte Wert der Forderung 
betrug unter Berucksichtigung des Werles der aus der Braun
kohle erzeugten Briketts 14 097 000 JL. oder 2.2&JL auf die 
Tonne, i.egen 12 134 000 JL oder 2.33 JL auf dic Tonne, im 
Jahr vorher. Im laufenden Jahr hat die Forderung 
namentlich im II. Quarlal einen belrachllichen Ituckgang er
fahren. Sie betrug im I. Quarlal 1 405 000 t gegen 1 507 000 t 
im Vorjalir, im II. nur 1 153 000 t gegen 1 4 4 1 0 0 0  t; 
zusammen fiir das erste Halbjahr 2 558 000 t gegen
2 948 000 t im Vorjahr, also fast 400000 t weniger. 
Dabei hat sich die Zahl der Belegschaft, welche im ganzen 
yorigen Jahr im Durchschnitt sich auf etwas iiber 7400 Mann 
belief, im I. Quartal auf 6500, im II. auf 5170 Mann 
verringert. Diese scharfc Verminderung der Forderung 
entsprieht der spiiter noch zu erwśihnenden Einschrankung 
der Brikettfabrikation; die Gruben waren gezwungen, sich 
diesen Verhiiltnissen atizupassen. Die eigene Stalistik des 
Yereins geht mit der amtlichen jetzt vollkommen parallel, 
sie umfafst die samtlichen Werke von Bedeutung. Von der 
Gesamtforderung von rund 6 000 000 t sind 2 055 000 t 
zum Selbstverbrauch, wesentlich zur Dampfkesselheizung fiir

FSrderung und Brikettfabrikation gegangen, zu Briketts ver- 
arbeitet naliczu 3 3 0 0 0 0 0  t. Der Gesainlabsatz an Roh- 
brauiikohlc ist weiter von 807 000 t im Vorjahr auf stark 
930000 t gestiegen; es sind darin allerdings imtncr noch 
Licferungsmengcn einer Grube an die Briketlfabrik einer 
anderen wie in den Vorjahrcn mitenthallcn. Im einzelnen 
sind fiir eigene Ncbenbetriebe 35 000 t verbraucht worden; 
der Landabsalz betrug nicht ganz 120  0 0 0  l, worin die 
Lieferungen an da9 Elektrizitiitswerk Berggeist seitens der 
gieichnainigen Grube einbegrilTen sind. Diesen beiden 
Posten von zusammen fast 155 000 t standen im Vorjahr 
103 000 t gegeniibcr und 70 000 t im Jahr vorlier. Durch 
Vollbahncn sind abgesetzt etwas Uber 340 000 t gegen 
319 000 t bezw. 156 000 t in den Vorjahren; der Absatz 
hat sich also, wenn auch etwas weiter entwickelt, doch 
yerhiiltnismafsig weniger ausgedehnt ais im Jahr vorhcr. 
Durch die Kleinbahnen wurden stark 435 000 t abgesetzt 
gegen 385 000 t bezw. 333 000 t in den Vorjahren. In 
dieser Zahl ist ein grofserer, oben erwiihntcr Poslcn ent- 
halten, der durch Seilbahn an die Briketlfabrik einer anderen 
Grube geht; aufserdem natiirlich auch der Transitverkehr, 
der spiiter auf die Staatsbahn iibergeht. Immerhin hal sich 
der Absatz durch die Kleinbahnen mit der zunehmenden 
Verzweigung derselben im Bezirk in gewissem Mafse ent- 
wickell. Die, Arbeiterzaiil betrug im Jahresdurchschniit 
auf den Vereinswerken 6330 Mann gegen 5100 im Vor- 
jahr, die Summę der gezahlten Lohnc rund 5 975 000 JL 
gegen 4 830 000 JC.

Die Lage des Briketlgeschafts war wahrend des ganzen 
Berichtsjahres eine unveiandert schwierige; bereits im Friih- 
jalir hatte der Verkaufsverein der rheinisclien Braunkohlen 
Brikettwerke angesiclils des nachlassenden Absalzes zu eine 
Produktionseinschrankuug schreiten mlissen. Die Vorriit 
betrugen bereits am 1. Juli auf den Yereinswerken etwa
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iiber 160 0 0 0  t und sliegen bis zum Beginn des Wintera 
anf etwas iiber 3 0 0  0 0 0  t, Ziffern, wic man sie friiher nur 
in der lialben Hblie gekannl liat. Dabei war die Vertcilung 
der Vorriite auf den Wcrken nicht glcichmafsig, eine grofsere 
Anzahl neucntstandcner, dem Verkaufsvcrein niclit an- 
gchorender Briketifabriken blieb init ihren Preiscn etwas 
liinler denen des Syndikats zuriick und sicherte sich so den 
grofseren Teil des Absatzes, wahrend dic Vorriitc auf 
inanclien Syndikatswęrkeii besonders slark auf liufcn. Diese 
Vcrhaltnisse gaben naturgeiiiiifs den Anstofs, die Bestrebungen 
zur Bildung eines alle Werke umlnsscndcii Syndikals auf 
das lebliaftestc wieder aulzunelimen, sie waren im Lauf des 
Winters denn aucli von Erfolg gekront. lis kam zur 
Bildung des Braunkohlęnbrikeit-Veikaufsvorcins, welclier 
vom 1. April ab den Verkauf fiir dio samtlichen bestehenden 
Werke tlbernaliin unter Liąuidation des alten Verkaufs- 
vereins. Wiilirend in der Zeit vor dein vollslśindigen Zu- 
sainmenschlufs der Werke die Preise sehr unregclmiifsig und 
unlohncnd geworden waren, wurden dicselben nachher neu 
festgeselzt mit gewissen Abstufungen je  nach den Absatz- 
gebieten, den gekauften Mengen und ob Somirier- oder 
Wintcilieferung. Der aufserordentlich 
letzten Jahres liat naliirlich ebenfalls 
Nachlassen des Absatzes hingcwirkt ,
Sominer kum die Uulust der Verbraucher dazu, sich
frlihzeilig zu yersorgen, angesiclits der schwaclien l.age des 
Kohlcnmarktcs iiberhaupt. Dic vereinigten Werke sind
daher dazu Ubergegangen, mit recht erheblichen Produktions- 
einschriinkungcn zu arbeiten. Bei der vergrbfserten Leistungs- 
fiiliigkcit, der iibrigens (iir die Folgę ein gewisser Iiiegel 
vorgeschoben ist, haben sie eine bedeutende lilastizitiit in 
der Produktion, wenn etwa ein scharfer Winter einen iiber

uiildc Winter des 
bedeulend auf ein 

und im letzten

Iirwarteii starken Abruf bringen sollte. Das Syndikat ist 
naliirlich bestrebt, den Absatz der Briketts in cnlfernte 
Gebiele nach Mogliclikeit zu lieben, namentlich auch fiir 
eine vermehtlc Ausfulir zu sorgen. Wie aus der nacli- 
folgenden Statistik hervorgeht, hal dies auch einen gewissen 
Erfolg geliabt, insonderlieit haben dic alten angeslammtcn 
Absatzgebiete in Holland uud der Schweiz, wo der Affektions- 
wert der Briketts durchsohlagend ist, eine schbne Steigerug 
aufgewieseiij und auch die Gesamtausfuhrziffer ist mit 
2 2 6  600  t etwas liblier ais die des Vorjahres mit 22 4  3 0 0  t. 
Der Gesamtabsatz hat dagegen nur um wenige 5 0 0 0  t 
gesteigert werden konnen und bleibt gegen die auf 
1 5 2 2  0 0 0  t erhbhte Produktion ganz crheblich zuriick; 
die Vprriltc der Werke werden denn auch am Jahresschlufs 
noch mit naliczu 2 6 0  0 0 0  t ausgewiesen. Der Lokalabsatz 
mit der Achse zeigt wiederum hblierc Ziffern, fast so li ocli 
wie vor dem stiirkeren Vorliandensein der Kleinbalinen ; die 
Statistik der Werke selbst giebt mit fast 1 4 5 0 0 0  t sogar 
eine noch libliere Zalil. Demgegeniiher mufs der Eisen- 
bahnabsatz natlirlich ein schwaches Zuriickweichcn zeigen, 
was angesiclits der kleincn Zunahme der Ausfulir aus- 
schliefslie.il auf den Absatz in Dcutschland entfallt mit 
2 0  0 0 0  t gegen das Vorjahr. Die eigene Statistik des 
Vereins weist einen Absatz durch Kleinbahnen von nicht 
ganz 60 0 0 0  l auf, der in der nmtlichen Statistik in dcm 
Gesamteiseubahnabsatz mitenthalten ist. Derselbe diirfte 
nacli der weiteren Verastelung der Kleinbahnen im Bezirk 
nuniiiehr stiirker zuiiehinen, ein wescntlicher Teil desselben 
allerdings nachher auch noch auf die Vol 1 bahn Ubergehen.

Die Erzeugung und der Absatz von Braunkohlcnbriketts 
im Bezirk wahrend der letzten 12 Jahrc gelit aus der 
nachfolgcnden auit 1 ichcn Zusammenstelliing hervor.

B r i k e 11 - S t a t i s t i k 1 8  9 0 / 1  9 0  1.
1890 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901

G e sa m t-E r z e u g u n g ........................................... 122 990 314 770 410 920  483 650 530  470 623 130 929 300 1 2 7 4  800  1 522 200 t
G c s a m t - A b s a t z ..................................................121 H90 307 650 388 590  4 6 4  250  573  770  623 890 880  590  1 268 200  1 2 7 3  000 t

D a\on I.okal- (Land-) Absatz . . . 1 7 9 1 0  1 0 7 6 1 0  136 250  139 160 136 370 1 1 9 3 6 0  1 1 0 5 7 0  1 1 4 0 0 0  1 3 7 0 0 0  t
„ E is e n b a lin -A b s a tz .........................  104 080 200 040 252 340 325 090 434 400 504 530 770  020 1 154 200 1 136 000 t

Ilieryon nach Holland und der Schweiz 69 130 81 690 1 0 3 7 2 0  1 1 0 6 9 0  1 2 8 2 8 0  1 2 3 4 1 0  146 090 185 700 201 300 t
„ Absatz in Dcutschland . . .  2 8 9 8 0  1 1 3 4 9 0  1 4 2 5 1 0  2 0 8 1 0 0  3 0 0 7 2 0  3 7 4 9 3 0  6 0 4 8 1 0  9 2 9 9 0 0  909400 t

Die Arbeiterverhaltnisse im Bezirke haben mit dem 
Zuriickweichcn der Konjunktur naturgemafs ein ganz anderes 
Gesicht bekommen. Wie eingangs schon erwiihnt ist die 
Anzahl der besohaftigten Leute von einer mittlcren Ziffer 
von 7 4 1 7  wiilirend des ersten Halbjahrs 1901 auf den Gruben 
des Oberbergamtsbezirks Bonn auf 5 1 7 2  am 30 . Juni a. c. 
zuriickgegangen. Damit sind die unangenelimen Begle.it- 
ersclieinungen der Leuteknapphcit der vorigen Jahre natur- 
gemiifs ziemlich vcrschwunden; dic Neigung zum Wechseln 
ist indes auch jetzt noch butriichtlich, die dagegen gerichteten 
Bestrebungen der Gruben sind in gewissem Simie eifolglos 
geblieben. Die Stellungnahme des hiesigen Konigl. Gcwerbe- 
gerichts, welche cs unmbglich macht, dcm die Arbeit bos- 
willig verlassendcn Arbeiter gegeniiber daraufhin aucli nur 
den geringsten Lohnabzug praktisch geltend zu mnclien, 
haben einen Teil der Gruben dazu veranlafst, nur noch mit 
sofortiger Kiindigung ilire Leute anzunehmen. Eine an den 
Kbnigl. Regierungspriisidentcn ais Aufsichtsbehbrde des

GewerbegcrichtsgericliteteBeschwerde ist unwirksatn geblieben, 
da eine Einwirkung auf die Praxis des Gewerbegerichta 
nicht moglieh erscheint. Um nun den diesseitigen Berg- 
banvcrhji.ltnisseu dieselbe Sicherheit in der Behandlung der 
Lohnfrage zu gewiilirleisten, wie sie in den ubrigen vor- 
lianden ist, hat der Vcrein besclilossen, bei der zustiindigen 
Behbrde dic Errichtung eines besonderen Berggeweibcgericlits 
fiir das Bergrevier Briihl-Unkel zu beantragen, umsomelir 
ais auch noch ein Teil der Gruben aufserhalb des Bezirks 
des Gewerbegericlits Koln sich befindet, in diesen Fragen 
also noch den ordentlichen Gerichtcn untersteht. Es wird 
dann die erwiiiischte Einheitlichkeit erreicht werden, auch 
lassen sowolil die Arbeiterzahl der Gruben ais die Verkehrs- 
beziehungen der einzelnen Ortc mit Koln die Einrichtung 
eines derartigen Berggewerbegerichts recht wohl angezeigt 
erscheinen. Die Bewegung der Loline seit 1895  zeigt die 
folgende Statistik.

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
J t . J l . J t . J t . J i . J i . J i .

I.ohne pro Schieht der erwaclis. Gubenarbeiter . . . . . 2 ,56 2,66 2,83 3,11 3,36 3,55 3,48
7) }) n „ jugendl. „ . . ,. • 1,10 1,15 1,25 1,35 1,70 1,86 1,97
n f> v „ erwachs. Fabrikarbeiter . . , . . 2 ,38 2,43 2,49 2,68 2,95 3,11 3,10
n n n „ jugendl. „ . . ,, . . 1,36 1,34 1,37 1,46 1,65 1,77 1,70
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Es ergicbt sieli, dafs iin Jahre 1901 im allgemcincn, 
wie es auch bei dem alliniihlich eintretenden Ueberangebot 
von Leulcu zu erwarlen war, eine kleine Ermiifsigung der 
Lohne eingetrelen ist. Dieselbe betragt aber bei dem 
Hauptteil, den erwaclisenen Grubenarbeitern, nur 7 Pf. 
auf die Schicht gegen das Vorjahr uud ist gegen die iibrigen 
immer noeli betriicliilich hoher. Bei der zweiten Haupt- 
gruppe, den erwaclisenen Fabrikarbeitern, betriigt der Riick- 
gang nur 1 Pf. gegen das Vorjalir praklisch sogar gleich 
Nuli. Die weitere Steigeiung der SchichtlBhne der jugend- 
liclicn Grubenarbeiter beru lit darauf, dafs diese in immer 
geringerer Zabl eingestellt werden, weil trotz der im 
allgemeinen riickgiingigeu Belegscliaft wirklieb brauchbare 
jugendliche Arbeiter nur schwer zu bekotnmen sind. Mit 
dem zuniichst verminderten Bedarf an Leutcn ist die Be- 
scliaffung eigener Wohnungcn und Schlafsiile nalurgemiifs 
weniger dringend geworden, ein Teil der Werke selzt die 
Herstellung von solchen aber doch fort.

Die Vervielfiiltiguiig der grofsen Kartę des Reviers im 
Mafsslabe 1 zu 12 5 00  ist nunmehr vollendet, und auf der 
iu der Aussteliung in Dlisseldorf befindliehen Kartę sind 
auch die neueren Mutungen nachlriiglicli eingetmgcn. Die 
siimtlichcn Grcnzlinien sind nach den amtliclien Grundlagen 
angefertigt, die Kartę bietet aufserdem mit den eingetragenen 
Holienkurven eine so genaue Uebersicbt des Geliindes. dafs 
unmittelbar in dieselbe hinein projektiert werden kann. 
Von der Kartę ist noch eine Anzalil von Iixemplaren 
Yorliandei', welche zu einem mafsigenPreise abgegeben werden.

Der Ausbau der Kleinbalinen im Bezirk bat weitere 
Foriscliritte gemaclit, die stiirkere Beteiligung derselben an 
den Vcrladungen ist oben schon hervorgelioben, und cs 
sind neue Anschliisse an dieselben seitens ciniger Werke 
eifolgt und in der Herstellung. Auch die Yeiladeeinrich- 
tung fiir den Rheinverkehr bei Wesseling ist fertig gestellt 
worden, vorliiuflg aber leider noch schwacb benutzt; in- 
sonderheit hat sieli der Yerkehr rheinabwarts nach den 
hollanduchcn Hiifen noch kaum entwickelt, trotzdem man 
annehmen sollle, dafs bei einer Verfracbtung stromabwiirts 
auf der grofsen abgabefreien Wasserstrafse und einem 
notoriscli schon vorhandenen, nicht unbedeutenden Bedarf die 
Chanccn desselben doch giinstig sein sollten. Dem stehen 
aber auch verhaltnismiifsig billige Iiisenbahntarife fiir ge- 
schlossene Sendungen gegeniiber und noch mannigfachc 
sonstige kleinere Vorteile. Allerdings besteht ja eine 
gewisse Schwcrfiilligkeit beim Uebergang des Verkehrs auf 
eine andere Relation. Die neuere Entwickelung des See- 
schleppverkelirs, der namentlich aus der Ostsee durch 
den Kanał mit schweren Seeschleppern zu verhaltnismSfsig 
billigen Preisen den Rhein lieraufkommt, legt den Gedanken 
nahe, diese Art des Transportes auch fiir die Brikettausfulir 
zu benutzen. Der Seeschlepper konnie in Wesseling ge-

1. Forderung der B r a u n k o h le n ..............................
2 . Absatz an U o h -B r a u n k o lile n ..............................
3. Herstellung toii Braunkohlenbriketts . . .
4. Gesamt-Absatz an Braunkohlenbriketts . . .
5. I.and-Absatz an Braunkohlenbriketts . . . .
6 . Lagerbestande an Briketts:

am Ende des 1 Vierteljalires . . .
n t) n U* » . . .
n n tt »
„ „ „  IV. n • . •

7. Zali) der beschaftigten A r b e i l e r ........................
8. Summę der gezahlten L o h n e ..............................

laden und iu direkter Fracht ohne Umladen nacli London 
oder sonstigen Nordseehiifen gebracht werden, wo liir das 
Braunkohlenbrikett seinem Affektionswert nacli ebenfalls ein 
gewisser Absatz zu finden sein mtifste. Was den Verkehr 
auf den inlandiselien Wasserstrafsen angeht, so ist kUrzlicli 
in dankenswerter Weise die Ansclilufafraclit nach Wesseling- 
Hafen um 2 /̂C. auf den Doppellader crmiifsigt worden, 
und auch die siiddeutsclien Eisenbalinyerwaltuiigen haben 
fiir die Ankiiiifte auf dem Wasserweg von Wesseling aus 
die dortigen Tarife ab Ausladeliafen ebenso billig gestellt 
wie fiir die sonstigen Kohlensorten. Damit dUrfie liir die 
Wasservcrladung stromaufwarts ein weiterer Anstofs gegeben 
sein, wenn auch■da die Scliwierigkeit auftrilt, dafs eben 
der einzelne Verbraucher nie eine so grofse Menge auf 
einmal beziehen kann, derarlige Transporte also immer 
kombiniert eingcrichtet werden miissen oder am Ankunfts- 
bafen teilweise auf Lager gehen. Eine erwUnsclite Aus- 
dehnung der B i nnen wasserstrafse wiirde die endliche Vor- 
nahine der Kanalisierung der Mosel darstellen. Dieselbe 
diirfte eigenllicli keinen Tag mehr yerzogert werden, 
nachdem durch die neuen Bauten der Lech-Elektrizitiits- 
werke bei Augsburg jetzt gezeigt ist, dafs es sich lohnt, 
einen Flufs zu kanalisicren, nur um die damit zu ge- 
winnenden Wasserkriifte zu verwerten. Es ist seitens der 
Elek tri zitiits werke Lalimeyer-Frankfurt bei Gersthofen eine 
Wasserkraflanlage fiir 6000 PS. gemaclit worden und auf 
Anordnung der bayerischen Rrgierung sowobl der zusammen 
etwa 8 km lange Oberwasser- ais der Unterwasserkanal ais 
SchifTalirtsweg ausgefiihrt. Aufserdem sind bei der Turbinen- 
anlagc die fiir spater erforderlichen zwei Schleusen von 
zusammen 10 in Hubliolie jetzt schon ausgefiihrt. Dieser 
Anlage sollen sich dici weitere iihnlichc bis zur Mlindung 
des Lech in die Donau anschliefsen, womit dann gleich- 
zeitig eine vollkommcne Kanalisierung des Lech bis Augs
burg geschalTen sein wird, auf der die grofsten auf der 
Donau bis dahin moglichcn Schiffe nach Augsburg kommen 
konnen. Diese Arbeiten zeigen, dafs bei der Kanalisierung 
der Mosel in ganz ahnlicher Weise vorgegangen werden 
kann und mufs; es ist thatsiichlich unverstandlich, dafs di es 
Unternehmen nicht liingst in Angriff genommen worden ist, 
angesiclits des Umstandes, dafs diese neue Wasserstrafse 
alsbald einen tonnenkilometrischen Verkehr von 1 Milliarde 
mit Sicherheit ergeben wiirde, d. li. nicht weniger ais 
40 pCt. des gesamten franzosischen Binnenwasserverkehrs 
vom Jahre 1875.

Die von dem Verein fiir das Jahr 1901 aufgenominene 
Statistik erstreckic sich iiber aufiinglich 18, spater 20 dem 
Verein angehiirende, fordernde Werke; der Yergleich gegen 
die Zahl des Vorjahres ist damit ein ziemlich genauer, 
wiihrend frtihere Ziffern die samtlichen Werke teilweise 
nicht so vollstiindig enthalten.

1897 1898 1899 1900 1901
1 8 4 4  600 2 579 400 3 869 200 5 099 500 5 992 500 t

215 800 519 900 5 5 8 8 0 0 807 000 930 600 V
4 67 500 614 600 929 300 1 256 900 1 465 800 n
498  700 610 900 876 400 1 208  300 1 235 100 n
104 100 124 300 1 1 2 2 0 3 133 900 144 800 V

27 000 900 1 900 1 100 24 100 n
46 800 29 300 64  700 33 600 1 6 1 8 0 0 »
61 300 54 800 134 400 73 800 303 100 n

4  200 5 500 46 100 3 6 1 0 0 257 600 n
2 1 2 1 2  986 4  293 5 096 6 330

1 619 100 2  509 600 3 902 500 4  829  600 5 974 700 j i .

1895 
1 555 400  

84  200  
419 400  
398 120 
125 370

1 144
29  397  
58 285
30 493

2 288  
1 519 840
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Im Laufe des Bericlitsjalircs traten dem Verein Braun - 
kolilenbergwerk und Brikettfabrik Liblar, G. m. b. H. in 
Liblar und Waclitberg I, Braunkohlcnwcrke und lirikclt- 
fabrik Frcclien, G. m. b. H. in Koln, bei.

Yolicswirtscliaft und Statistik.
F o r d e r u n g  d e r  S a a r g r u b e n ,  Die staatliehen Stein- 

kohlengruben haben im Monat S e p t e m b e r  in 26 Arbeitstagen 
797  761 t gefordert und einschliefslich des Selbstverbrauches 
81 3  4 9 6  t abgesetzt. Wiihrend des-gleichen Zeitabschnittcs 
im Vorjahre mit 2 5  Arbeitstagen belief sieli die Forderung 
auf 74 3  9 6 0  i, der Absatz auf 761 4-30 t. Mit der Eisenbahn 
kamen 530  4 9 5  t, auf dem Wasserwege 55  8 2 2  t zum 
Yersand, 4 3  811  l wurden durch Landfuhren entnommen,
148 2 5 9  t den iin Bezirke gelegenen Kokereien zugefuhrt.

M unzpragfung. Auf den deutschen MunzstiUten sind 
im Monat S e p t e m b e r  190 2  gepriigt worden: 6 6 2 9  0 4 0  JL 
in Doppelkronen, 8 7 5  2 5 0 e ^ i n  Kronen, 2 9 1 3  3 9 5 ^  in 
FUnfmarkstiicken, 2 8 1  2 0 0  J L  in Zwcimarkstiicken,
2 108  481  J i .  in Einmarkstiicken, 116  9 4 8 ,2 0  JL  in 
Zehnpfennigstticken, 1 1 6  1 9 7 ,5 5  .yć. in FUnfpfennigstiicken 
und 13 2 6 4 ,7 3  t/id in Einpfennigstiicken. Die Gesamt- 
auspriigung an Reiehsmiinzen, nach Abzug der wieder 
eingezogenen Stucke, bezifferte sich Ende S e p t e m b e r  
dieses Jahres auf 3 8 3 4  4 2 3  6 6 0  JL in Goldmiinzen, 
5 9 7  6 3 2  1 1 0 ,1 0  JL  in Silbcrmiinzen, 70  0 9 2  7 2 2 ,2 5  JL  in 
Nickelmiinzen und 15 791  5 4 3 , 2 3 ^ .  in Kupfenniinzen

K o h lo n a u s fu h r  G -rofsb r itan n ien s  19 02 .  (Nach dem 
Trade Supplement des Economist.) Die Reihenfolge ist 
nach der Hohe der Ausfuhr im Jahre 1901 gewahlt.

Nach:
Monat Sept. 

1902 | 1901

Jan.bisSept.inkl. 

1902 | 1901

Gesamt- 
ausfuhr im 
Jahre 1901

in 1000 t* ) in 1000 t

Frankreich . . . . 603 629 5 384 5 909 7  975
Deutschland . . . 587 519 4  8 7 9 4  4 5 9 5  948
Italien . . . . , . 471 481 4  703 4 274 5 815
Schweden . . . . . 329 279 2 1 6 8 2 1 1 2 2  903
Spanien u. kanar. Inseln 221 190 2 0 5 1 2 028 2 7 0 9
Uufsland . . . . . 297 350 1 977 2 1 8 0 2 5 1 6
D a n em a rk ......................... 227 186 1 5 4 0 1 620 2 1 7 8
A e g y p t e n ......................... 155 196 1 4 8 5 1 618 2 1 2 7
N o r w e g e n ......................... 118 119 1 0 1 8 1 0 0 2 1 374
H olland ............................... 67 90 569 849 1 113
Portugal, Azoren und 

M ad eira ......................... 88 55 703 591 828
B r a s i l i e n ......................... 92 60 712 621 826
Brit. Ost-Indien . .  . 50 62 495 403 532
M a l t a ............................... 63 52 492 349 485
Tflrkel ............................... 30 42 329 303 407
G ib r a lta r ......................... 25 28 169 218 296
anderon Landem  . . 549 521 4  967 4 867 6 434

Zusammen an 
K o h le n ............................... 3  808 3 651 3 1 8 3 8 31 949 4 2  548
Koks u . Zinder . . . 68 94 477 604 821
B r i k e t t s ......................... 96 115 827 854 1 0 9 7

tJoborhaupt 3 972 3 860 33 142 33 406 44  467
Wert in  1000 J i .  . . 4 8 5 8 9 51 447 408  912 474  657 619 776
Kohlen etc. f. Dampfer 

im auswartigen Handel 1 4 4 9 113 1 1 1 4 9 3 1 1 4 9 3 13 804

*) 1 t =  1000 kg.

Gfesetzgebung und Yenraltung.
E in e  d a s  B e r g r e g a l  d e r  H e r r s c h a f t  M y s lo w i tz -  

K a t t o w i t z  b o tr e f f e n d e  B e k a n n t m a o l i u n g  folgeriden 
Inhalts hat das Oberbergamt zu Breslau am 8. Oktober d. J. 
erlassen:

In dcm mit der Koniglich Preufsisclien Staatsregierung 
abgeschlosscnen Vertrage vom 1 9 . /2 6 .  Juli, 5 . September
1 9 0 2  hat der gegenwiirtige Inhaber des Bergrcgals der 
Herrschaft Myslowitz-Kattowitz, der Herr Oraf Franz Hubert 
von Tiele-Winckler auf Moschen (Kreis Neustadt O.-S.) fur 
sich und fiir seine Rechtsnachfolger im Besitze der Herrschaft 
Myslowitz und des Ritterguts Katlowitz der Konigliohen 
Staatsregierung gegeniiber vom 15. Oktober 1 9 0 2  ab auf 
die fernere Wahrnehimmg derjenigen Geschiifto verziciitet, 
welche die Begrlindung (unmittelbare Erwerbung und 
Erhaltung) des Bcrgwerkseigentums zum Gegenstande haben 
und seither von der Herrschaftlich Myslowitz-Kattowitzer 
Bergwerks-Direktion zu Katlowitz vcrwaltet worden sind. 
Der Herr Graf liat sich insbesondere damit eiuverslanden 
erklart, dafs die Annalime von Mutungen und von Antriigen 
auf Feldesumwandlung, sowie die Bearbeitung und Erledigung 
der Mutungs- und Ver!eihungsangelegenheiten einschliefslich 
des Verfalirens bei Konsolidationen, Feldesteiiungen und 
beim Austausch von Feldesteilen zwischen angrenzenden 
Bergwcrken auch im Bergregalbeziik Myslowitz-Kattowitz 
fortan durch die zustiindigen Bergbehorden des Staates 
stattfinden.

Auf Grund dieser Vereinbarung wird der § 4  der Be- 
kanntmachung vom 11. Dezember 1 89 9 ,  betreffend die 
Feststellung der Bergreviere und die Uebcrweisung der 
Annahme von Mutungen an die Revicrbeamten in dem 
Yerwaltungsbezirke des Koniglichen Oberbergamts zu Breslau 
(Amtsblatt der Koniglichen Regierung zu Oppeln vom 
5. Januar 1 90 0 ,  Stiick 1, Seite 7 ) ,  wonach im Berg- 
regalbezirk Myslowitz-Kattowitz die Annalime von Mutungen 
bisher bei der Herrschaftlich Myslowitz-Kattowitzcr Berg- 
werks-Dircktion zu Kattowitz stattfand, vom 1 5 .O k tob er l90 2  
ab aufscr Kraft geselzt. Unter Abiinderung des §  3 Absatz 1 
jener Bekanntmachung wird fUr den Bergregalbezirk 
Myslowitz-Kattowitz (§ .  4 )  dic Annahme von Mutungen 
auf Grund des §. 1 2  Absatz 2  des Allgemeinen Berggesetzes 
fiir die Preufsischen Staaten vom 24. Juni 18 6 5  (Gesetz- 
Saminlung, 18 65 ,  Seite 7 0 5 )  vom 15. Oktober 1 9 0 2  ab 
den KSniglichen Revierbeamten der Bergreviere Konigshiitte, 
Nord-Kattowitz und Siid-Kattowitz iiberwiesen.

Zur Annahme der Mutungen ist ausschliefslich derjenige 
Revierbeamte befugt, in dessen Bergrevier der Fundpunkt, 
oder im Falle des §. 16 Absatz 1 des Allgemeinen Berg
gesetzes, der friiliere Aufschlufs des Mineralvorkommens 
eines verlassenen Bergwerks liegt. Antriige auf Feldes- 
umwandlungen sind gemiifs § . 2 1 5  Absatz 2 des Allgemeinen 
Berggesetzes bei demjenigen Revierbcamten zu stellen, in 
dessen Bergrevier der Fundpunkt des bestehenden Berg
werks liegt.

Die Priisentation sowie die protokollarische Aufnahme 
von Mutungen darf nur in den Dienstriiutnen des zu-  
stiindigen Revierbeamten und nur an Werktagen in den 
Stunden von 9 — 12 Uhr vormittags und von 3 — 6 Uhr 
nachmittags erfolgen.

Dagegen hat der Herr Graf Franz Hubert von Tiele- 
Winckler sich und seinen Rechtsnachfolgern im Besitze der 
Herrschaft Myslowitz und des Ritterguts Kattowitz das Recht 
zur Erhebung und Einziehung, insbesondere auch zur
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zwangsweisen Beitreibung der dem Regalbesitzer zustehenden 
Bergwerksabgaben (Regaiabgaben) auch fernerhin aus- 
drłicklich vorbehulU‘n.

Die Ausubung des Rechts zur Erliebung und Einziehung 
der Bergwerksabgaben im Bergregalbezirk Myslowitz- 
Katlowitz ist voin 15. Oktober 1 9 0 2  ab einem voin Regal- 
besilzer angestellten Beamten mit dem Titel „Herrschaftiicher 
Regalabgaben-Erheber" Ubertragen, der niclit die Eigenscliaft 
eines mittelbaren Staatsbeamlen besitzt und auch nicht ver-

eidigt wird. Ueber die GeschiiftsfUhrung des Herrschaftlichen 
Regalabgaben-Erhebers ist geinafs §. 9 des Regulativs vom

0 ktob('r- 1857  (Amts-Blatt der KCniglichen Kegierung 
17. November
zu Oppeln, Jabrgang 1 8 5 8 ,  Seile 3 0 0 )  vom KSniglichen 
Oberbergamt zu Breslau eine besondere Dienstanweisung 
erteilt, die im Arats-Blatt der Koniglichen Regierung zu 
Oppeln veri5ffentlicht wird.

Yerkehrswesen.
Kohlen- und Kokswagen.-Verkehr im Monat September 1902.

1.— 15. Septem ber 16.— 30. Septem ber Im  ganzen 
Monat Septem berW agen- W agen-

B  e z 1 r k ę A n-
forderung

A n -
forderung

A n-
forderung

A n -
forderungGestollung Gestellung G estellung Gestellung Wagen-

insgesam t pro Fórdertag durch- 
sch n lttllch insgesam t

pro Fórdertag durch- 
schn lttllch

A n -
forderung G estellu rg

R u lir :
a . Staatsbahnen . 1902 206 684 205 684 15 822 15 822 210 239 210 239 16 172 16 172 416 923 416 923

1901 194 061 1 94061 1 6 1 7 2 1 6 1 7 2 2 0 4  627 204 627 15 741 15 741 398 688 398  688
b. Dortmund-Gron.- 

Enscli. E isenb. 1902 6 663 6 663 612 512 6 926 6  82 6 533 533 13 689 13 689
1901 5 968 5 968 497 .497 6 214 6 214 478 478 1 2 1 8 2 1 2 1 8 2

O berschleslen  . . 1902 78 355 78 355 5 976 5 976 77 142 77  142 5 868 6 868 155 497 155 497
1901 74 623 7 4  523 6 1 8 7 6 1 8 7 76 901 76  901 5 897 5 897 1 5 1 4 2 4 151 424

fd ed ersch leslen  .  1902 15 927 16 927 1 222 1 222 15 781 16 774 1 212 1 211 31 7 08 31 7 01
1901 14 008 14 008 1 167 1 1 6 7 15 149 15 149 1 1 6 6 1 1 6 6 2 9 1 5 7 2 9 1 5 7

E lsenb .-D irekt.-B ezlrk e 
Cóln nnd SaarbrOcken 
a) Saarbe*.................... 1902 30 320 30 330 3333 3 333 30 633 30 633 3 348 1348 60 843 60 843
b) Kolilcnbez. Aachen 1902 7131 7 731 606 606 8 377 8377 611 646 16 108 16108
c) Kohlen*. i. Homberg 1902 3 210 3310 170 170 3 393 3 393 176 176 1603 4 603
d) Rh. Braunkohl. . 1902 e 981 6981 463 463 8 66$ 8478 664 667 14 649 11469

insgesam t 1902 46 242 46 242 3 570 3 570 49 769 49 669 3 833 3 826 96 001 95 911
1901 41 582 41 574 3 4 8 1 3 480 4 5 1 1 5 4 5 1 0 3 3 495 3 494 86 697 86 677

M agdeburg (E lse n b .- 
D ir.-B ez . Magdeb.,
H alle u. E rfu rt) .  1902 49 499 49 499 3 808 3 808 55 597 6 5  5 9 7 4 277 4 277 105 096 105 096

1901 46 909 46 896 3 900 3 899 53 448 53  439 4 1 0 3 4 1 0 3 100 357 100 335
E lsen b .-D lr .-B ez lrk  

Cassel . . . . 1 9 0 2 994 i  134 76 5 7 1 037 1 141 80 88 2 031 2 276
1901 1 0 1 3 1 1 7 5 84 98 955 1 0 8 5 74 84 1 9 6 8 2  260

llan n o y cr . .  1902 1 686 1 686 130 130 1 675 1 675 129 129 3 361 3  361

1901 1386 1 386 116 116 1 7 0 8 1 7 0 8 131 131 3 094 3 094
Kónlgrelcli Sachsen 

m) Zwickau . . . . 1902 7 635 7 636 680 680 7 797 7 797 600 600 16 333 16 333
b) Lugim-OcUnltz . . 1902
c) Meuselwitz . . .  1902

5 SOi 6 493 433 433 6 764 6 763 413 443 11368 11360
6 613 6 619 433 433 6176 6 180 476 476 11 789 11 799

d) Dreadcn . . . .  1902 1361 1361 104 lOi 1386 1386 107 107 2 737 3 737

Insg. K ónlgr.Sachsen 1902 20 003 20 003 1 539 1 539 21 123 21 115 1 625 1 624 41 126 41 118
1901 19 057 19 200 1 588 1 599 20  530 20  747 1 580 1 597 39 587 39 947

K ónlgrelcli Bayern 1902 2  163 2 285 178 188 2  190 2 310 166 175 4 353 4 695
1901 2  229 2  452 184 203 2 3 1 8 2  523 176 191 4  547 4  975

Elsafs-Lothrtnglsrhe 
Eisenbahnen 

a) Saarbezirk . . . 1902 6 077 6 077 390 390 6 364 6 364 401 401 10 331 10 331
b) Rheinliafen. . . 1902 1 Si7 1 817 liS 113 I  831 1 831 141 3 678 3 678

Insgesam t 1902 6 924 6 924 5 33 533 7 085 7 085 545 545 14 009 14 009
1901 6 2 0 9 6 209 519 519 6 750 6 750 520 520 12 959 12 959

Insgesam t In den vorstehenden Bezirken im Monat Septem ber 1902
pro Fórdertag durchsohnittlich 

Insgesamt lm Monat September 1901 

pro Fórdertag durchschnlttltch

882 694 883 075
33 960 33 964

8 4 0  660 841 698

33 627 33 668
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Im Ruhrbezirk hat am Freitag, den 17. Oktober, 
die Wagcngcstellung fiir Kolilen, Koks und Briketts 
mit 18 0 29  W agcn wieder die aufserordentliche H ohe  
von 18 0 0 0  Wagcn iibersti6gen, die zum letztenmal am
15. Dezember 190 0  zu verzeichnen war.

Es ist dies umsomehr cin Zeichcn fiir dic aus- 
gczeichnete Organisalion des Wagcnumlaufs, ais diese  
Gestellung in die Zeit der stiirksten Beanspruchung des 
Staatsbahnwagenparks fallt, die noeli durch besondere  
Unistiinde kompliziert wird. Abgesehen namlich von 
den gesteigerten Anfordcrungen aus den iibrigen K ohlen-  
reviercn und den Geslellungen fiir die umfangreiche  
Riibenernte bedingte der niedrige Rheinwasserstand und 
die vermehrten Vcrsendungen nacli Frankreicli weit aus-  
gedelintere, dic Disposition crschwerende Laufe fiir den 
gesamten Wagcnpark.

W agengestellung im Ruhrkohlenreviere fiir die
Zeit vorn 1. bis 7 . Oktober 1 9 0 2  nacli Wagen zu 10 t.

Es sind Die Zuluhr nach den

Datum vorlangt gestellt Rhelnhafen betrug:

Monat Tug

lin Essener 
nnd

Elbcrfelder liezlrkc

a us dcm  
Buzlrk nach Wagen 

zu 10 t

Oktober 1 . 15 117 15 117
2. 15 275 15 275 Kssen Ruhrort 8  927
3. 15 896 1 5 8 9 6 Duisburg 5 686
4. 15 975 15 975 Hoehfeld 1 125
5. 1 5 8 4 1 5 8 4 El herlelil Uulirort 31

*> 6. 15 696 15 696 Duisburg 42
V 7. 16 226 16 226 .

Z
Essen

Hoehfeld
usammen

Dortm.

6
15 817

Zusam m en: 95 769 ) 95 769 Hafen 77
D urchsC hnittl.: 
Y erh a ltn iszah l:

15 962
16 224

f. and. Guter 8

Eohlen- und Koksbewegung in den Rhoinhafen
zu Ruhrort, Duisburg und Hoehfeld.

September Jan. bis September

1901 | 1902 1901 | 1902

in  Tonnen

A . B a h n z u f u h r
nach Ituhrort . 459 015 4 5 7  948 3 781 913 3 398 418

„ Duisburg . 261 733 2 9 8 2 7 6 2 336 966 2  496  716
„ H o eh fe ld , 55  005 75 090 583 767 592  410

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

iiberhaupt von Ruhrort 461 463 494 664 3 690 505 3 4 7 2 4 5 5
a Duisburg 265  976 316 120 2 337 569 2  512  010
ii Hoehfeld 5 1 6 7 4 68  648 4 9 8  971 571 691

daron n. Coblenz
und oberlialb n Ruhrort 256 289 258 745 2  241 488 1 915 171

n Duisburg 227  727 222  196 1 991 022 1 890  490
a Hoehfeld 50 034 66 123 4 8 0 1 1 6 541 335

bis Coblenz
(ausschl.) n Ruhrort 7  895 7  368 55 867 55 879

u Duisburg 495 973 14 225 4  984
a Hoehfeld 450 411 3 000 2 3 1 1

nach Holland n Ruhrort 129 816 137 317 894  141 8 2 1 1 9 5
n Duisburg 21 897 76  038 193 347 387  493
a Hoehfeld 410 2  354 3 913 19 635

nach Belgien n Ruhrort 65 792 88  630 4 7 4  974 6 5 5 1 0 3
a Duisburg 13 673 16 908 122 631 214 964
n Hoehfeld — — 4 762 35

Kolilen- Koka- und Brikettversand. Von den
Zechen, Kokcreien und Brikettwerken des Uuhrbezirks sind

vom 1. bis 7. Oktober 19 0 2  in 6 Arbeitstagen 95  769  und 
auf den Arbeitstag durchschnittlich 15 9 6 2  Doppelwagen zu
10 t mil Kolilen, Koks und Briketts beladen und auf der 
Eisenbahn versandt worden gegen 9 2  5 4 7  und auf den 
Arbeitstag 15 42 5  Doppelwagim in demselben Zeitraum des 
Vorjalires bei gleicher Anzalil Arbeitstagen. Es wurden 
demnach vom 1. bis 7 .  Oktober des Juhres 190 2  auf den 
Arbeitstag 53 7  und im ganzen 3 2 2 2  D.-W. oder 3,5 pCt. 
melir gefordert und zum Versaml gebracht ais im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres.

Fiir andere GUter ais Kolilen, Koks und Briketts wurden 
im Ruhibezirk in der Zeit vom 1. bis 7. Oktober 1902
18 3 43  offene Wagen gegen 17 7 9 4  in derselben Zeit im 
Jahre 1901 ,  mithin in diesem Jahre 3 4 9  oder 2 pCt. 
offene Wagen melir gestellt, beladen und beladen abgefaliren.

Vereine und Vcrsammlungen.
G-eneralversammlungen. Ge o r g a  - M a r i e n - B e r g -  

w e r k s -  u nd H l i t t e n - Y e r e i n  A.-G.  28. Oktober d. J.,
voim. 11 Uhr, im Hauptburcau der Gesellschaft auf dem 
Eisen- und Stahl werk zu Osnabrlick.

E s c h w e i l e r  B c r g w e r k s - V e r e i n .  28 .  Oklober 
d. J .,  nachm. 3V2 Uhr im Geschiiftslokale des Vereina zu 
Eschweiler-Pumpe.

A. - G.  S c h a l k e r  G r u b e n -  und H U t t e n - V e r c i » .
2 9 .  Oktober d. J., nachm. 5 ,f2 Uhr, im Berliner Hof 
(Hotel Hart mann) zu Essen a. d. Ilulir.

V e r e i n i g t e  K o n i g a -  u n d  L a u r a h i i t t e  A . - G.  fiir 
B e r g b a u  und H i i t t e n  b e t r i e b .  2 9 .  Oktober d. J., 
vorm. 11 Uhr, im Geschiiftslokale der Gesellachaft zu Berlin, 
Franzoaischestr. 6 0 /61 . .

MarktTberielite.
Essener BSrse. Amtlicher Bericht vom 13. Oktober 

1902 , aufgestellt von der BiSraen-Kominiaaion.
K o l i l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

Preisnotierungen im Oberbergamtabezirke Dortmund. 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

l. G a s -  und F l a m m k o h l e :
a )  G a a lo r d e r k o h lc ............................... 1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  JL
b )  G asflam m forderkolile 9 , 7 5 - 1 1 , 0 0 n
c )  F lam m ford erkoh le  . . . . 9 , 2 5 — 10 ,0 0 y)
d )  S t i i c k k o h l e ....................................... 1 3 ,2 5 — 1 4 ,50 n
e )  Ha l bg e s i e bt e . . . . . . 1 2 , 5 0 - 1 3 , 2 5 yy
f )  N u fsk o h le  g e w . K om  11 1 2 , 5 0 - 1 3 , 5 0 n

n » » i
» » » BI 1 1 ,2 5 — 12 ,0 0 yy
» » » IV 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5 »

g )  N u fsgru sk oh le  0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 —  8 ,0 0 yy
„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 -  9 ,00 yy

h )  G r u s k o h l e ....................................... 4 , 5 0 -  6 ,7 5 V
F e  11 k o h l e :
a )  F ord erk o h le  . 9 , 0 0 -  9 ,7 5 yy
b )  B c slm e lie r le  K o h le 1 0 ,7 5 — 11,75 yy
c )  S tiick k o h le  . . . 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5 yy
d )  N u fakolile  g e w . Korn I) 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5

» n » IM 
» » » BI 1 1 ,0 0 — 12 ,0 0

IV» » » 1 v 9 ,7 5 — 10 ,7 5 0
e )  K o k sk o h le  . . . . . . 9 , 5 0 — 1 0 ,0 0 »
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III. M a g e r e  K o l i l e :

a) Forderkohle................................  8 , 0 0 — 9 ,0 0  ^/L
b) Forderkohle, melierte . . . 1 0 ,0 0 — 10,50  „
c) Forderkohle, aufgebcsserte, je

nach dem Stiickgehalt . 1 1 ,0 0 — 12 ,5 0  „
d) S t i i c k k o h le ..................................  1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e )  Adlirazil Nufs Korn I . . 17 ,50  — 1 9 ,0 0  „

„ „ „ 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) Gruskolile unter 10 tum . . 5 , 0 0 — 6 ,2 5  „

IV . K o k a :

a) Hochofenkoks . . . . 1 5 ,00  „
b) G i e f s e r e i k o k s ...........................  17 ,00  — 1 8 ,0 0
c) Breclikoks I und U . , . 1 8 ,0 0 — 19,00  „

V. B r i k e t t s :

Briketts je  nach Q u a liliit . . . 1 1 ,00 — 14,00  „

Marktlage unveiiindert fiir Inlamlgescliilft, rege Nach
frage aus den franzosisclien Slreikgebielcn. Versand diirfte 
sich iiifolgcdesscn lieben. Niichsle Horsen - Veisammluiig 
(indet am Montag, den 20 . Oktober 1902, naclimiUągs 
-i Uhr im „Berliner Hot", Hotel llnriiuann, stali.

B orse  z u  D u sse ld o r f .  Amtlicher Kursbcricht von
16. Oktober 1902, aulgestellt voin B8rst'n-Vorsland untei 
Mitwirkung der vercidelen Kursntakler Eduard Thielen 
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  und  Koks .

1. Gas -  und  F l am inko h i e n :

.a )  G ask oh lefu rL cu elitgasb ereitu n g  1 1 ,0 0 — 1 3,00 .
b) Generatorkohle.......................... 1 0 , 5 0 — 11,S0 „
c) Gasflammfbrderkohle . . . 9 , 7 5 — 11,00 „

2. Fe  t i k  o h i e n :
a) FOrderkohlc.................................  9 , 0 0 — 9 ,80
b) beste melierte Kohle . . . 1 0 , 5 0 — 11,S0 „
c) K o k s k o h l e .................................  9 ,5 0  — 10,00 „

3. M a g c r c  Ko l i l e :

a) Forderkohle . „ 8 , 0 0 — 9,80 „
b) melierte K o h l e ..........................  1 0 ,0 0 — 12,50 „
c) Nufskohle Korn II (Anthrazit) 1 9 , 5 0 — 2 4 ,0 0  „

4. K o k s :

a) G i e f s e r e i k o k s .........................  1 7 ,5 0 — 18,00  „
b) H o c h o f e n k o k s .........................  15 „
c )  N u lsk ok s, g eb io ch en  . . . 1 8 — 19 „

5. B r i k e t t s  . . . . . . . .  1 1 ,0 0 — 14,00  „
B. li  rz  e :

1. R ohspat j e  nach Q u a lili it . 10,40 „
2. Spateisenstein, geiosteter . . 14 ,40  „
3. Somorrostro f .o.b.  Rotterdam — „
4. Nassauischer Roleisenstein mit

etwa 50  pCt. Eisen . . .  — „
5. R aseticrze  franco . . . .  —  „

C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 1 0 — 12 pCi.

M a n g a n .......................................  6 8 — 69 „
2. W eifsstrah liges Q u a l.-P u d d e l-

rolicisen: »
a) IU tein.- w estf. M arken . 5b „
b) S iegerliin d er  M arken . 58  „

3. S t a h l e i s c n ................................. 60 .Jć.
4. Englisches Bessemereisen cif

R o l t e r d a m ................................. — s/i
5. Spanisches Bessemereisen,

Markę Mudela, of. Rotterdam ■ — \Sć.
6. Deutsches Bessemereisen . 64 >y
7. Thomaseiscn frei Verbrauclis-

slelle .............................................. 57 »
8. Puddeleisen, Luxeiub. Qual.

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

R u h r o r t ........................................ 71 V
10. Luxemburger Giefsereieisen

Nr. III ab I,uxcmburg 50 V
11. Deutsches Giefsereieisen Nr. 1 65 »
12. „ „ „ II — »
13. „ „ „ III 61
14. „ Hiimatit . . . . 65 »
15. Spanisches Hiimatit Markę

Mudela ab Ruhrort — »
D. S t a b e i s c n :

Gewbhnl. Stabeiscn FluTseisen 110 »
Schweifśeisen 125 })

Notierungen iiber Bleche und Draht fehlen.
In Kohlen ist eine wesentliche Veislarkung des Versaiidt‘s 

eingi-treten. Der Eisenmarkt liegt sohwach bei eriniifsigieu 
Preisen. Niichsle liUrse fur Wcripapiere am Donnerslag, den 
23. Okt., fiir Produkte am Donnerslag, den 6. Nov. 1902.

/A u s l i i n d i s c h e r  E ise n m a r k t .  Auf dem s c h o t i i s c h e n  
Roheisenwarranlmaikte herisohie zu Anfang Oktober noch 
grofsere Rcgsamkeii, und die Notierungen stamlen unter 
dem Kindruek n ngewoh tilicli hoher AusfuhrzilTern und 
scltnellen Riiumens der Voiriite hoher ais jetzt. In Ielzter 
Zeit war der Geschiiftsverkehr wieder sehr still, die Ab- 
schlusse beschriinkten sich auf das Notwendigste. Von 
Amerika liegen auch noch einige Auflragc vor. Der 
deutsche und belgische Wellbewerb hiilt liinger an ais man 
erwartet hatte, was die Verbraucher in ihrer abwarteuden 
Hallung hestiirkt In schottischen Warranis wurde zulelzt 
zu 57 s. 10*/* d. Kassa und zu 58 s. 2 d. iiber einen 
Monat gethiitigt. Clevclandeisen war nur uiafsig begehrt 
zu 5 3  s. 4 1/2 d. bezw. 53  s. l ’/2 d. In schottischcm 
Hiimatit hat sieli die Naciifrage gleichfalls verlangsaml; 
zulelzt wurde zu 61 s 9 1/2 d. bis 61 s. 10 d. bezw. zu 
61 s. 11 d. bis 62  s. gethiitigt. Auf dcm Fertigeisen- 
und Stahlmarkte war das Hauplinteifsse in der letzten 
Zeit bei den amerikanischen Auftriigen, Anfragen lagen 
sehr zahlreich vor, doch kaiu es nur zu wenigen lliat- 
saehlichen Abschlussen. Dic inlandischen Verbtauclicr decken 
nur den unmiUelbar notigen Bedarf, erscheiuen indessen 
immerhin zahlreicher auf dem Markte ais vordem. Dic 
Feitigeisenwerke sind meist nur schwach beschiifiigt. Die 
Stahlwerke warten noch auf eine Besserung im Schiffbau. 
Gut gefragt sind Kesselbleche; aucli Winkel veizeichnen 
einen etwas regeren Absatz.

In E n g l a n d  wurde nach den Berichlen aus Middles- 
brough das Roheiscngeschafl in den lelzten Wochen vollig 
durch die amerikanischen 'Marktverha|tnisse beeinflufsl. Im 
ganzen wurden in diesem Jahic etwa 105  00 0  t Cleve- 
landeisen nach den Vereinigten Staaten und Canada ver- 
sandl, im September allein e tw a  3 0  0 0 0  t. Letzlhin hat 
die Fortdaucr des Slreiks der Grubenarbeitcr in Amerika nur



Kr. 12. -  1012 - 18. Oktober 1902.

das englische Kohlengeschaft belebt, den Eisenmarkt aber 
geschadigt. Durch die umfangreiche Nachfrage nach Kohle und 
Koks haben sich niiinlich die Frachtsiitze nach den atlantischen 
Hafen der Vereinigteu Staaten in wenigen Tagen um 2 s. 
otler 30  pCt. erholit, und damit waren fiir Roheisen Preise 
gegeben, welche die atnerikauische Nachfrage wesentlich 
ins Stocken gebracht hat. lin Zusammenhaiig hiermit war 
C lc  ve 1 a n d r o h c i s e  n zuletzt schwiicher. UngUnstig isl 
das gleichzeitige Steigen der Kokspreise. Nr. 3 G.M B. 
erzielte zuletzt fiir den laufenden Monat 53  s. 3 d., was 
sich itidessen fiir spi.tere Lieferung nicht durchsetzen liifst. 
Nr. 1 steht auf 53 S. G d., Giefsereiiolieisen Nr. 4  nnf
5 2  s. 0 d. Giefsercisorten sind im ganzen weniger kmipp 
ais Nr. o uud zeigen dalier einen ungewohulieh grofsen 
Abstand im Preise; graues Puddelroheisen notiert 59  s. 6 d., 
weifses 4S s  In H a m a t i t e i s e n  hat sich in letzter Zeit 
die Erzeugung verii!indert, indem eine Reihe von Ilochofen 
jetzt Clevelandeisen pioduziert. Die Preise haben dadurch 
wieder einigen Ilalt gewonnen, wenn sie auch noch in 
keinem YerhiUtnis zu Clevelandeisen stehen. Die Lieferungen 
nacli Amerika sind auch hier aus den angedeulelen Grumień 
zum Stillstand geko mmen. Gemischte Lose der Ostkilsie 
blieben auf 5 8  s , wahrend von zweiier Hand kl ine Postcn 
zu 57 s. 6 d. abgegeben wurden. Auf dem Pe r t  i g  e i s e n - 
u nd Stal i  1 ma r k t  haben im wesentlichen nur Slahlschienen 
sich in Preis und Absatz gut behauptet Das Ausfuhr- 
geschiift isl sehr befriedigend, und man erzielt nach wie 
vor 5 L . 10 s. 1 lir schwere Slahlschienen. Reclit un- 
befriedigend liegen Grobblecbe in Stahl. Die Werke sehen 
nur auf kurze Zeit hinaus einen regelmiifsigen Beirieb ge- 
sichert, und die Aussichten fiir das Wintergeschiift sind 
fiir alle Produzenten, die voin Schiffbau abhangig sind, 
reclit trlibe. Die Preise konimen natiirlich nicht vom 
Fleck; Reduktionen sind in anbelracht der hohen Roheisen- 
preise und der steigenden Kohlenpreise iinmoglich und 
wDrden vtelleicht auch kaum Kiiuler anzichen. SchitTsplaltcn 
in Stahl notieren 5 L . 15 s., in Eisen ti L  5 s., Schiffs- 
wiukel in Stahl 5 L. 12 s. 6 d., in Eisen 6 L .  2  s. 6 d. 
Gewohnliches Slabeisen hiill sich auf G L . 5 s. Der 
Schillsbau liegt im Nordosten aufserordentlich darnieder, 
wie es in diesem Mafse seit etwa zwei Jahrzelintcn nicht 
mehr der Fali gewesen sein diirfle.

A u f d em  b e l g i s c h e n  E isen m arkte bat s ic h  d ie  
G esch iiftslage in  den  letzten  W oclien  kaum  geiindert. A uch  
sin d  P reisred u k tion en  se it  A n fan g  S ep tem b er n ich t m ehr  
zu  v e r z e ic h u e n ; iium erhin  haben d ie  m eisten  N otieru n gen  
M iihe, s ic h  zu  b eh a u p ten . B eun ru h igen d  w irk t g le ic h -  
ze it ig  d ie  M ó g lich k e it  e in er  E rhoh u n g d er  G esteh iin gs-  
kosten  fiir den  F a li , dafs der A usstand  d er  fran zosisch en  
G rubenarbeiter d ie  b e lg isch en  K o h len p reise  in d ie  H ohe  
tre ib t. L uxem burger G iefsere iro h e isen  Nr. 3 n otier le  
A nfangs O kiober 6 0  F rcs. gegen  59  F rcs. im V o rm o u a t; 
d ie  iibrigen  Sorten sin d  u n v en u id er i. A u f  dem  F er tig e isen -  
und S tahlinarkt ist d ie  N ach frage in  den m eisten  E rzeug- 
nissen  sc h le p p en d  g e b lie b e n . E in e A u sn ah m e m aclien  nur 
S ta lilsch ien en , d ie  im A u sfu h rgesch afte  von  den V ere in ig ten  
Staaten  gu t gefragt s in d ; m an notiert fiir A usfu lir 115 F rcs. 
i la n d e lse ise n  Nr. 2 b lieb  fiir A usfu lir unver;indert a u f  
125 F ic s .,  N r. 3 au f 130 F rcs.;  fiir B e lg ien  erh oh en  sie li  
d ie se  Siitze um 1 2 .5 0  Frcs. T riiger lassen  noch im m er  
zu  w iin sch en  iibrig , und das A bkom m en m it den  d eutsclien  
P rod u zen ten  hat b is la n g  k e in e  F ru ch te  g e z e i l ig t ;  fiir A u s-  
fulir f . o . b .  A ntw erpen  w ird jetzt 11 7 , 50  Frcs notiert

gegen 1 1 2 ,5 0  bis 1 14  Frcs. im September. Grobblecbe 
sowie Feinbleche sind in Preis- und Absatzverhaltnissen 
unverandert. In Bahnmaterial lagen in letzter Zeit einige 
befriedigeude Aufiriige vor.

Auf dem f r a n z o s i s c h e n  Eisenmarkte iinderte sieli die 
Geschiiftslage kaum, die Notierungen sind seit einiger 
Zeit nominell unveriindert. Die Be>chaftigiing ist nicht g|eich-  
iniifsig in den verschiedeneu Distrikten. Die letzten Auftriige 
von Bedeutung waren giofsere Posten Bahnmalei ial, die den 
Werken an der Marne und anderwiirts ein befriedigendes 
Arbeitsąuanlum zugcwendet haben. Im Norddeparteinent 
ist das Geschiift S t i l l e r ,  iinincibin haben sich die Notierungen 
zuletzt gegen die Anslrengungen der Baissespekulanten 
behaupten konnen. In Paris lierrscht gleie.hfalls wenig 
Lebeu, und die Preise kommen nicht voin Fleck.

In A m e r i k a  hai die Roheisenerzeugung in letzter Zeit 
wieder gesteigert werden kOnnen, seitdem griifsere Mengen 
Koks eingefuhrt wurden, doch werden die Produzenten mi', 
den Lieferungen stark im Riickstande bleiben. Fiir prompte 
Lieferung sind die Notierungen lediglich nominell; fiir 
das erste Halbjahr 190 3  notieit Bessemereisen 2 2 ,7 5  Doli., 
Giefsereiroheisen Nr. 2  2 2 ,5 0  bis 2 3 ,5 0  Doli., graues 
Puddelroheisen 2 0 ,5 0  Doli., Siidl. Giefsereiroheisen Nr. 2
2 0 ,5 0  Doli. Auf dem Fertigeisen- und Stahlmarkte dauert 
eine gute Nachfrage foit in Slahlschienen, Baumateriai und 
Grobblechen. Stalilschienen notieren fiir 19 03  28  Doli., 
Winkel, Triiger und Grobblecbe in Stahl 1 ,60  cenls., Stahl- 
kniippel sind ziemlich vernachlafsigl, fiir prompte Lieferung 
wird 31 Doli., fiir nachstjalirige 3 0 ,5 0  Doli. notiert. 
Wenig befriedigend liegen auch Feinbleche sowie Driihte. 
Gewohnliches Slabeisen notiert fiir 190 3  1 ,85 cenls.

M e t a l lm a r k t .  Eine etwas bessere Stimmung maclite 
sich beinerkbar, und siimtliche Preise mit Ausnahme derjenigen 
fiir Blei und Silberbarren, welche ungefiihr die gleichen 
der Vorwoche blieben, konnten anziehen.

K u p f e r  stetig. G. H. L. 52 . 7 6. bis L. 5'7. 12. 6.,
3 Mt. L. 52. 11. 3. bis L. 52. 16. 3.

Z i ii n anziehend Straits L. 116 . 17. 6. bis L. 1 1 7 . 7 . 6 . ,
3 Mt. L. 115. 17. 6. bis i .  116.  7.  6.

B l e i  ruhig Span. L  10. 15. 0., lingi. L. 11. 0 . 0.
Z i n k  uiatt. Gew. Marken L. 19. 2 . 6 . ,  bes. Marken

L. 19. 7. 6.
S i l b e r b a r r e n  23* /16.

N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o h l e n -  u n d  
F r a e h te n m a r k t .  (Borse zu N ew cast le -on -T y n e .)  Die 
enorme Nachfrage nach Kohlen aller Art, welche sich auf 
dem englischen Kohleninaikte durch den amerikanischen 
uud franzosischen Koklenstreik geltend maclite, steigerte 
sich in der heute beendeten Woche nicht unerheblieb, sodafs 
alle Vorriite zu hohen Preisen abgeselzt \verden konnten. 
Die Preisnotierungen bewegten sieli wie folgt: Beste
ni.rlhumbrische steam-Kohle 13 s. bis 13 S 6 ć?., zweite 
Sorten 12 s  bis 12  s. 9 d., ungesiebte Sorten 11 s. bis
11 s. 6 d., steam smalls 7 d., Gaskohle 10 s. 3 d. bis 11 s.,
ungesiebte Bunkeikoble 10 s. 6 d. bis 11 s., Koks 18 bis 
22  s., je  nach Qualitat, f.o b.

Das Frachtgeschaft entwickelle sich enlsprechend dem 
Kohlenabsatz gut; die Frachlsatze blieben im Verhaltnis 
dieselben der Vorwoche. Tyne bis Havre 4 s. 6 d., Tyne 
bis London 3 S bis 3 s. 6 d., Tyne bis Kronstadt 4  s. 6 d  , 
Tyne bis Genua 4 s. 6 d. bis 4  s. 9 d  , Tyne bis Swine- 
miinde 4 5. 3 (i. bis 4  s. 4*/2 d.



18. Oktober 1902. -  1013 — Nr. 42.

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

8 . Oktober 15. Oktober

L.
von

d. L.
bis 
8. | d. L.

von 
8. d. L.

bis
s. d.

Teer p. g a l i o n ......................................................................... _ 15/r — _ P U _ _ I 7 fl __ _ 13/4
Ammoniuinsulfat (Beckton terms) p. t o n ........................ i i 15 12 — 11 u 3 U 12 6
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n ....................................................... --- —- 3  V, 8'/? — — —

n ,, ,, ,, ....................................................... --- — 7 1/? 7 7? — — —
Toluol p. g a l i o n ................................................................... --- — 7 7 — — —

•Solvont-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n .................................... --- — 7Vf — — 8 1/? — — 77? — — 8 7 ?
Karbolsiiure 60 pCt................................................. --- 1 8V ? — 1 9 — i 8'/? — 1 9
Kreosot p. g a l i o n ......................................................................... --- — 13/r

— — 17? — — 17» — — l 3/4
Anthracon A 40 pCt. u n i t ....................................................... — — l 1/ , — — l s/4 — — 17? — — l 3/4
Anthracen B 30— 35 pCt. u n i t ........................................... --- — 1 — — — — l — — —
Pech p. ton f.o.b......................................... -- 53 6 — 55 -- — 53 6 — 65 —

Subinissionen.
23 . O ktobor d. J., vorm. 10 Uhr. Kg l .  B e r g -  

f a k t o r c i ,  St. J o l i a n n  a. d. S a a r ,  Lieferung von 
100 0 0 0  kg neucr Putzbaumwolle.

29. O ktobor  d. J. Pr i i f e k t u r  in R o u e n ,  F r a n k -  
rc i cli. Lieferung von 1000  t Sleinkohlen fiir den Hafen- 
dienst in llavrc.

3. N o v em b o r  d. J , ,  mittags 12 Ulir. K. K. Hof -  
und S t a a t s d r u c k e r e i  in W i c u .  Lieferung von Stoin- 
kohlen fiir 1903.

Zeitschrifteiiscliau.
[W egen der Tltel-Abkiirzungcn vergl. Nr. 1.)

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

D ie  I) i o r i t c d e s  A l l v a t c r g e b i r g c s  mi t  H e z u g 
auf  d i c  g o l d f U h r c n d e n  Q u a r z g i i n g c  d e s  U n t e r -  
d e v o n s .  Von Lowag. B. II. Ztg. 10. Okt. S. 5 1 3 /7 .

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

Der Bau d e s  S i m p l o n l  u n n e l s .  Von Pllug. B. H. Ztg.
3. Okt. Die Schwierigkeiten der Hcwetterung, welche die 
hohe (iesteinstemperatur (bis 42  ° C. )  und die grofte Liinge 
des Tunnels (19  731 in) yerursachten, sind dadurch be- 
hoben, dafs man Parałlelstollenbewetterung einfuhrte und 
aufserdem KUhlwasserleitungen einbaute. Sprengungeu mit 
fiiissigcr Luft ergeben keine gttnstigen llesnltate. Die Bolir- 
arbeiten wurden mit der Brandtschen hydraulischen Gesleins- 
bohrmaschine und Kronenbohrern ausgefillut.

B e n z i n  l o k o m o t i  ve  fiir Sch  1 ag w e tte rgr u be n. 
Von Volf. Oest. Z 4. Okt. S. 5 2 1 /4 .  1 Taf. Beschreibung. 
Leistungen und Botriebskosten, sowie Angabe der zum 
Schulz gegen Enlzlindung schlagender Weiter getroffenen 
Eiii riclil u ngen.

S e l b s t t h i i t i g c r  S c h a c h t v e r s c h l u f s  P a t e n t  K l e i n -  
be rg .  Von Kirsclmer. Oest. Z. 4. Okt. S. 5 2 6 /7 .  1 Taf. 
Beschreibung des Apparates, der auch bei flotter Forderung 
kcinen Zeitverlust verursacht.

A vI s i t to  t i i c  Si  m p  I o n T  u n n c l :  t l i e  w u r k s  a n d  
w o r k m e n .  V on 01 iver . Trans. Ts. E ngl. Inst. J u lih e ft . 
S. 1 2 6 /4 4 .  M itteilungcn iiber d ie  bergm annischen  A rb eilen  

am S im p lo n -T u n n el.

T h e  Cr u b b  m i n e r s ’ d i a l .  Coli. G. 10. Okt. S. 7 8 6  
Neukonstruktion eines Hiingćzeuges.

W l i e n  is f i r e d a m p  d a n g e r o u s  in a c o a l m i n e .  
Coli. G. 10. Okt. S. 7 8 8 .  Es w ini darauf aufinerksam 
gcmacht, dafs nicht nur die Unkennlnis des Schlagwelter- 
gelialtes der Grubcnwetter, Bliiser und plotzlicher Gas- 
ausbruch bei Kohlenfall, sondern auch das Abprobieren 
gefahrlich ist.

R e c e n t  c h a n  g e s  in m i n i n g  a n d  m i l  l i n g  in 
t he  Ga 1e n a - J o p l i n  l e a d  a n d  z i n c  d i s t r i c t .  Von 
Crane. Eng. Min. J . 2 7 .  Sept. S. 4 0 5 /6 .  Die Entwicklung 
des Bergbaus in dem genannten liezirk. Abbau, Forderung 
und Aufbereitung der Erze.

T h e  ec  o n o m i e  t h e o r y  o f  s h a f t s  a n d  s l o p e s  
for f i a t  o o a l  b e d s .  Von Brackclt. Eng. Min. J . 27, Sept. 
S. 4 0 7 /8 .  (Forts.) Kostcnberechnungen fiir verschiedene 
F3rderungen.

T h e  M e x i c a n  m a l a c a t e .  Von Nevius. Eng. Min. J .  
Sept, S. 41 0 .  Pferdegopcl auf amerikanischen Gruben.

Z i n o  i n  C r i t l e n d c n  C o u n l y ,  Ky.  Von Wheeler. 
Eng. Min. J. 27 . Sept. S. 4 1 3 /4 .  Zinkvorkommen und 
Zinkgewinuung auf der Bluc and Nunn Mine in Kentucky.

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

D ie  I n d u s t r i e -  u n d  G e w e r b c a u s s t c l l u n g  i n 
D U s s e l d o r f  1902 . Mli I le  r e i ,  Ila  r tz e rk 1 e i ne ru ng 
u n d  m ech  a n i s ch e A u f b c r e i tu n g n ebs  t T ran sp o r t- 
u n d  Um 1 a d  e vor  r i ch t u n ge  n. Vou Rascb. Z. D. Ing.
11. Okt. S. 1 5 2 5 /3 2 .  Transportvorrichtungcn. 35 Textf. 
(Forts. folgt).

D i e  W e r k e  d e r  G u t e h o f f n  u n g s h  0 t t e , A k t i e n -  
v e r e i n f u r B e r g b a u  u n d  H l i t t e n b e t r i e b  i n O b e r 
h a u s e n  boi  S t e r k r a d e .  Von Frolich. Z. D. Ing.
11. Okt. S. 1 5 3 9 /4 9 .  Das Stahl- und Walzweik Neu- 
Oberhausen. Mischeranlage, Stahlwerk, das Blockwalzwerk, 
Walzhalle. 33 Textf. (l^orts. folgt).

U e b e r  d i e  Her ec h  nu ng de r Sc  ho rn s i e  i ne. Von 
Li upold (Sclilufs). Dingl. P. J. S. 6 5 2 /5 .  3 Abb. Forts. 
von II. III. Borechnung der Spannungen im Mauerwerk.

R a u c h v e r b  re n n u n g s - V o r r  i ch  tu n g fiir f e s t -  
s t e h e n d e  u n d  b e w e g l i c h e  K e s s e l .  Dnmpfk. Ueb Z.
8. Okt. 1902 . S. 7 5 7 /8 .  6 Abb.
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R e c e n t  p r o g r e s s  i n l a r g o  g a s  e n g i n e s .  Eugg.
3. Okt. S. 4 4 2 /3  u . 458 . D relistrom genoralor angctrieben  
durch einen  liegen d en  Z w illin gstan d em gasm otor und 10 0 0  PS. 
steh en d en  Z w illingSgasm otor von W estin gh ou sc .

D ic  e l e k t r i s c h e  A n l a g e  d e s  E m d e r  H a f e n s.
ii. T. Z. 9. Okt. S. 9 0 2 /5 .  7. Abb. (Schlufs).

U e b e r  R o s t s c h u t z .  Dampfk. Ueb. Z. 8. Okt. 1902 .  
S 7 5 5 /7 .  Auszug aus einer grbfseren Arbeit von Bjorkmann 
uber die in Amerika geitenden Vorsclirifien iiber den Anstrieb 
voii Eisenbahnbriicken.

Hiittenwesen, Chemisohe Technologie, Chemie, 
Physik.

U e b e r  B 1 e i g e w i n n u n g o l i n e  B r e n  n s t o f f  
Oest. Z. 4. Okt. S. 5 2 5 /6 .  1 Taf. Dlircb Einblasen von 
Luft in gesclunolzenen Bleiglanz erliilit man Blei, Schwefel- 
blei und schweflige Siiure. Zugleich wird geniigend Warnie 
frei, um eine neue Charge Bleiglanz zu schmelzen. Ailes  
Silber gelit dabei in das mctallischc Blei iiber. Beschreibung 
des Ofens.

L a  m ć t a l l u r g i e  d u  fer  e t  d e  l ’ a c i e r  h. l ’ e x -  
p o s i t i o n  d e D i i s s e l  d o r  f 1 9 0 2 .  V on G ou vy . R ev . u n iv . 
A ug. S. 1 0 9 /2 1 5 .  37 A bb. 5 T af.

Re sui t  s in a c o n t i n o u s  i n g o t  h e a t i n g  f ur na c e .  
Ir. Age. 2. Okt. S. 1 5 /1 6 .  Beschreibung des Olens, welcher 
in Astoria auf den Wcrken der New-York Steel & Wire Co. 
seit Jahresfrist in Gebrauch ist. Gegeniiber altercn Kon- 
struktionen wird die allmahliciie Erwiirmung der Ingots neben 
anderen Vorziigen erwiihnt.

T i i e  n e w  R e p u b l i c  b i i l e t  m i l i .  Ir. A g e . 2. Okt. 
S 1 7 /2 0 .  D isp o sitio n  e in e s  neuen  W a lzw erk s in Y o u n g sto w n .
7 A bb.

D as E r g e b u i s d e r  A n f r a g e n  li b e r d i e  G r ii n d e 
d e r  S c l b s t e r w a r m u n g  u n d  E n t z u n d u n g  a u f g e s t a -  
p e l t e r  B r i k e t t s .  Von Scheele. Braunkohle 12. Okt. 
S 3 3 7 /4 0 .  Erfahrungon aus der Praxis.

B e s t i m m u n g  d e s  W a s s e r g e h a l t e s  i m  T  e e r. 
Von Becker. J .  G a sb e l. 11. O kt. S. 7 6 4 /5 .  1 A b b . B e-  
sch re ib u u g  einen A pparatcs zur T eeru n tersu c liu n g .

D i e  c h e iii i s c h e n V o r g ii n g e b e i  d e r  B r i k e t - 
l i o r u n g  der  B r a u n k o h l e .  J . Gasbel. 11. Oki. S. 7 6 6 /8 .

B e i  I r i i g e  z u r  U  n t e r s  c h  e i d u n g d e r  K o h l e n -  
s t o f f -  u n d  K o h  l e  n a r t e n .  V on D onath  & M argosches. 
Oest. Z. 11. Okt. S. 5 3 7 /9 .  U n tersu ch u n gen  iiber d ie  zur 
IlersteU ung von  L ich t-  uud E lek tro d en k o h le  d ien en d en  R o li-  
stoffe.

Volkswirtsohaft und Statistik.
D i e  r u s s i s c h e  K o k s  p r o d u k t i o n  i m  J a h r e  1901.  

M on. Int. m at. N r. 81.  D ie K oksp rod u k tion  R ufslands betrug  
im  letzten  J a h re  121 6 4 8 0 0 0  Pud g egen  1 3 7 3 2 9 0 0 0  P ud  
in 1 90 0 .  D ie K ok sein fu hr b e l ie f  s ic h  in d cn se lb en  Z e it-  
riium.cn au f 31 resp . 3 4  Mil i .  P u d , sodafs sich  fiir 1901  
ein  K oksverbrauch von 152 65 0  0 0 0  P u d  und fiir 19 0 0  
ein  so le h e r  von  171 301 0 0 0  P ud  ergab . F ast d ie  g a n ze  
K oksproduktion  en tfiillt auf den S iiden  R u fslan d s. D ie  Z a h l

der ani 1. Januar in diesem Gebiet im Betrieb befindlicheii 
Koksofen stellte sich auf 3 3 1 9  ( 1 4 5  offene und 3 1 7 4  ge- 
schlossene), die in 1901 aus 171 6 2 0  7 5 0  Pud Kohlen 
120 9 7 3  8 4 5  Pud Koks erzeugten.

L e s  f l u c t u a t i o n s  de  l a  d e m a n d c  m o n d i a l e  p o ur  
l e  fer et  1’a c i e r .  Mon. lut. mat. 1 2 .  Okt. S. 300 6 /7 .  
Nachweis der Schwankungen in der Naclifrage der liaupt- 
siiclilichsten Liinder nach engliscliem Eisen und Stahl im 
Laufe der letzlen 5 Jahre. Fur die europiiisclien Liinder 
ist in diesem Zeitraum das Jahrcsmaximum mit 2 071 5 5 8  t 
fast doppelt so grofs wie das Jahresminimum in Ilbhe von
1 0 4 0  7 4 8  t.

T h e  f o u n d a t i o u s o f t h e A m e r i c a n i r o n  i n d u s t ry. 
Von Brown. Eng, Mag. Okt. S. 1 / 16 .  Bemcrkungen iiber 
die amerikanisclie Eiscnindustrie. Geschiclilliche und wirt- 
scliaftlichc Entwicklung.

M i n i n g  i n d u s t r y  a n d  m i n e r a ł  r c s o u r c e s  o f 
B ri I i s l i  C o l u m b i a .  Yon Brewer. Eng. Mag. Okt. S . 6 4 /74 .

Co a l  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  tl ie 
p r i ii ci  p al  c o u n t r i e s  o f  t h e w o r l d .  Coli. G. 10. Oki
S. 7 8 3 /4 .

Verkehrswesen.
S c li n e 11 b e t r i e b a u f  d e n  E i s e n b a ł i n c n  d e r  

G e g e n  w a r t  Von Richter. (Forts.) Dingl. P. J . U .  Okt.
S. 6 4 7 /5 2 .  2. Die 2 / 4  gckuppelte Lokomotive. 18 Abb.
1 Tab. (Forts. folgt.)

T h e  l i g h t i n g  o f  r a i l w a y  t r a i n s  in E u r o p ę .  
Von Gućrin. Eng. Mag. Okt. S. 7 5 /8 8 .  Boleuchtiing von 
Eiscnbalinwagen mit Oel,  carburiertem ■ Gas und elck- 
trischem Licht.

V erschiedenes.
L u f t d r u c k - E r k r n n k u n g e n .  Von Birk. Z. D. Eis. V.

4 . /8 .  Okt. S. 1171 u. folg. Mitteilungen iiber die Krankhcits- 
crscheinungcn, wclche bei liingerein Aufcuthalte in vcr- 
dlinnter Luft oder auch in verdichteter Luft oder auch bei 
dem Uebertritle aus soleher in alhmosphiuische: Luft oder 
umgekelirt auftreten. Der Widerstandskraft des Mcnschen 
gegen Vcranderungen des Lufldruckes sind verhiiitnismiifsig 
enge .Grenzen gezogen.

D ie  W a s s e r  w i r t s c h a f t  im G e b i e t  d e r  Rul i r  
un d  d i e  E n t w i c k e l u n g  der  W ass c r ve rso r gu ng 
vo n  D or t mu nd u n d  U m g c b u  ng. Von Recse. J. Gas-Bel.
11. Okt. S. 7 5 7 /6 3 .

Sa l  i en t f e a t u r e s  o f  t l ie D u s s e l d o r f  c x p o s . i t  i on. 
Von Emerson. Eng Mag. Okt. S. 1 7 /3 2 .  Die Diissel- 
dorfer Ausstellung und ihre Bedeutung auf dcm Gcbielc 
der Eisen- und Stahl-Industric.

R h e i  n i s c l i -  w es t f a l  i s c h  e In d u s Ir i c -  A uss  te 11 u n g. 
Di e  M as  c li i n e n h al  i e. St. u. E. 1. Okt. S. 1 0 5 8 /6 4 .

G es cli u t z e  a u f  d e r  D i i s s o l d o r f e r  A u s s t e l l u n g .  
Von Castner. St. u. 15. 1. Okt. S. 1 0 4 7 /5 8 .  12 Abb. Be- 
sprechung der von Krupp ausgestellten Geschiitze, Lafetten, 
Panzertiirme. (Schlufs folgt.)



Tafel 110.
„G lu ck au f ", Ikrg-u-H fitlem nam usche WućhenschrifŁ, 1902.
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Dt s m t  " ^  S , , d M «  -  Cong/omcratdes F/ofzes.  ̂E 5 Z 3  mjj. verkohiten fr/anzenresten.

o Festgetegte Grenzpunkte ■
• Besondere k/are AuFschlusse.


