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I. E x k u rs io n  n a c h  M a h r is e h -O s tra u .
Bei Gelegenheit des VIII. internationalen Geologen- 

kongresses, der im Jahre 1000 in Paris stattfand, hatte 
Oberbergrat Tietze die Teilnehmer emgeladen, ais Ort 
der naehsten Versammlung Wien zu wahlen. Der 
Kongrefi hatte nach diesem Antrage beschlossen und 
tra t infolgedessen im August des laufenden Jahres in 
der osterreichisclien H auptstadt zusammen. Die umfang- 
reichen Vorbereitungen wurden durch einen Organisations- 
AusschuC getroifen, an dessen Spitze Oberbergrat Dr. 
E. T ie tz e ,  Direktor der K. K. geologischen Reiclis- 
anstalt, stand, wahrend Professor Dr. C. D ie  n e r  das 
muhevolle Amt des Generalsekretars yersah. Zum 
Schatzmeister war Bergrat M ąx B i t t e r  von G u tm a n n  
gewahlt worden.

Die auBerordentliche Vielseitigkeit der geologischen 
Verhaltnisse Ósterreichs ermoglichte es, 14 umfangi-eiche, 
vollstandig von einander getrennte Eskursionen auf das 
Programm zu setzen, von denen 5 vor, die ubrigen 
nach den Sitzungen des Kongresses stattfanden. 'Wiilirend 
der KongreBtage selbst wurden kleinere Tagesausfliige 
yon Wien aus unternommen.

Die Eskursionen erstreckten sich auf die folgenden 
Gebiete:

1. BohmischesPaliiozoikum (Prag, Beraun, Przibram).
2. Gebiet der n o rd b d h m is c h e n  T h e rm e n  u n d  

E r u p t iv g e s te in e  (Eger. Marienbad, Karlsbad, Teplitz, 
Aussig) und U m g e b u n g  vo.ii B ru n n .

3. M iil ir is c h -O s tra u  und G a liz ie n . Nach ge- 
meinsamer Besichtigung des Steinkohlenvorkommens von 
Miilirisch-Ostrau und der Umgebung von Krakau teilte 
sich diese Exkur?ion in zwei selbstandige Gruppen, dereń 
eine die Erdolvorkommen yon Borysław und Schodnica 
sowie die Podolische Hochebene, die Waldkarpathen und 
die Umgebung von Lemberg besuchte (ostgalizisclie 
Gruppe), wahrend die andere die karpathischen Klippen 
(Czorsztyn, Jaworki) und die Tatra zum Ziele nahm 
(westgalizische Gruppe).

4. S a lz b u r g  und das S a lz k a m m e rg u t  (Hall
statt, Aussee).

5. S te ie r m a r k  (Graz, Łeoben, Eisenerz. Kraubat).
(3. T i r o le r  D o lo m ita lp e n  (Schlern, Seiser Alp,

Ampezzothal).
7. E t s c h b u c h t  (Bożen, die Mendel, Trient, Rove- 

reto, Riva).
8. W e s t l ic h e  H o h e n ta u e rn  (Zillertal).
9. M i t t l e r e  H o h e n ta u e rn  (Krimml, Priłgraten, 

Windischmatrei).
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10. P re d a z z o  uiu l M onzon i.
11. K a rn is c h e  und  ju l i s c h e  A lp e n  (Raibl).
12. A l p i n e s  G l a c i a l g e b i e t  (Kremsmunster, 

Gmunden, Ischl, Salzburg, Innsbruck, Brenner, Ridnąun, 
Bożen).

13. B o sn ien  und die' H e rz e g o w in a  (Sarajevo, 
Yares, Karstgebiet).

14. D a lm a tie n .
Eintagige Ausłlugo wanien von Wien aus nach 

Atzgersdorf, Baden und Yoslau, nach Eggenburg, in 
das archaische Waldviertel, nach dem Semmering, auf 
den Schneeberg, nach der Wachau und Krems, auf den 
Kahlenberg und nach Inzersdorf ausgefiihrt.

Die groBe Zahl .der Yorgeschlagenen Eskursionen 
bot den Vorteil, daB jeder Teilnehmer sich diejenige 
auswahlen konnte, die seiuem Interesse am niichsten 
lag. Gleichzeitig warcie dadurch jede Gruppe so klein, 
daB jedes einzelne Mitglied die Moglichkeit liatte, auf 
den Fuhrer zu horen und sich keine Beobachtung ent- 
gelien zu lassen.

Da die Eskursióń nach M a h r is c h -O s tr a u , K ra k a u  
und O s tg a l iz ie n  vóm bergmannischen Standpunkte 
aus das groBte Interesse beanspruchte, liatte sich Yer- 
fasser dieses Berichts ihr angeschlossen.

Am Abencl des 7. August Tersammelten sich die 
Teilnehmer in M a h r is c h -O s tra u . wo sie in den 
E&umen des Deutsehen Hauses vom Lokalkomitee in der 
denkbar herzlichsten Weise empfangen wurden. Die 
Direktoren und Beamten der Ostrauer und Witkowitzer 
Werke hatten es sich nicht nehmen lassen, vollzahlig 
zur BegruBung der Geologen zu erscheinen, sodaB sich 
eine stattliche Anzalil von Herren zusammeugefiinden 
liatte, deren Namen weit iiber die Grenzen Oesterreiclis 
hinaus im bergmannischen Kreise einen guten Klang 
haben. Das Prasidium des Ortsausschusses lag in den 
Handen des Zentraldirektors der Witkowitzer Werke, 
des Bergrat Dr. F i l i u n g e r ,  ferner hatten sich Bergrat 
Meyer, Bergrat Kohler, die Bergwerksdirektoren Andree, 
Mauerhoter und Sonnenschein, Bergassessor Beimerdes, 
Grubenyerwalter Klewitz sowie die Oberingenieure Berger 
und Pospisil und zahlreiche andere teils beim Empfang, 
teils bei der Fuhrung beteiligt.

Der 8. August wurde der B e s ic h t ig u n g  d er 
o b e r i r d is c h e n  A u fs c h lu s s e  im  O s tr a u e r  G e b ie t 
gewidmet.

Das Karbon von Ostrau-Karwin bildet den sudliclien 
Teil des groBen oberschlesischen Steinkolilenbeckens, 
das an seinen Bandera auf mahrische, galizische und 
russisch-polnische Gebietsteile ubergreift. Es stellt 
gleichzeitig den auBeren ostlichen Band des groBen 
variscischen Gebirgsbogens dar, dessen ostlicher Ab- 
schnitt sich aus den miihriseh-schlesischen Sudeten und 
deren Yorland (Oberschlesien und Ostrau-Karwiner-Gebiet) 
zusammensetzt. Der stark gefaltete Kern des Bogens,

das Hohe Gesenke m it dem Altvater, weist gi-oBten- 
teils krystallinische Scliiefer, — Gneis und Glimmer- 
schiefer — untergeordnet eingefaltete halbkrystaUinisęhe- 
devonische Schiefer auf. Der auBere Rand ist dagegen 
weniger gefaltet und besteht nur aus Sedimenten palao— 
zoischen Alters, Devon, Kulm und Oberkarbon. In 
der Ebene von Mahrisch-Ostrau stellt sich iiber dem 
letzgenannten noch Tertiar ais Deckgebirge ein.

Der K u lm  erstreckt sich in 8stlicher Richtung bis 
Bobrownik, 6 km nordwestlich von Mahrisch-Ostrau,. 
wo in einem Wasserlaufe seine schwarzen, dunnplattigen 
Schiefertone aufgeschlossen sind. Die vielumstrittene 
F ra fe  ihrer Diskordanz oder Konkordanz gegeniiber dem 
produktiven Karbon lieB sich yollkommen einwandsfrei 
nicht entscheiden, da die Ueberlagerung durch die pro- 
duktiv*en Schichten nicht unmittelbar aufgeschlossen ist. 
In einem rd. 300 m ins Hangende gemessen von dem 
KulmaufschluB entfernten Steinbruch nordlich yon Ellgot 
zeigte die liegendste Sandsteinbank des produktiven 
Karbons gleiches Streichen und gleichsinniges Einfallen 
wie der Kulm. wie Oberingenieur B e r g e r  an Ort und 
Stelle nachwies, eine Beobachtung die fiir konkordante 
Auflagerung spricht, da irgendwelche Storungen zwischen 
beiden Aufscliliissen nicht bekannt sind.

Den ostlichen Rand des oberschlesischen Steinkohlen- 
beckens bezeichnet gleiclifalls ein Zug unterkarbonischer 
und devonischer Gesteine, der sich m it weiten Unter- 
brechungen von Zirawa an der Oder iiber GroB-Strehlitz 
und Tost (Kulm) nach Sievierz und Zawierce (Devon) 
und schlieBlich bis nach Krzeszowice westlich yon Krakau 
(Kohlenkalk) erstreckt.

W ahrend im W esten die Sudeten das Ostrau-Kar
win er Kolilenbecken begrenzen, treten im Siiden die 
Karpathen dicht an das Gebiet heran. Zwischen beiden 
Gebirgen bleibt nur ein schmaler von der Oder durch- 
sti-omter, mehr oder weniger ebener Streifen frei, der 
sich nach Sudwesten zu immer mehr yerengt. Yom 
Jaklowetzer Berg bei Polnisch-Ostrau und yon der 
Landecke bei Hultschin in PreuBisch-Schlesien genoB 
man einen herrlichen Ueberblick iiber dieses Gebiet, in 
dem sich die ganze auBerordentlich intensive Iiergwerks- 
und Hiittenindustrie von Mahrisch-Ostrau zusammen- 
driingt. Ais M ittelpunkt des ganzen Bil des, das stark 
an bestimmte Teile des oberschlesischen oder auch des 
westfalischen Industriebezirks erinnert, ersebeint das 
imposante Huttenwerk von Witkowitz.

Die Hohenziige, die dem Gebiete auch einen ge- 
wissen landschaftlichen Reiz yerleihen, bestehen z. T. 
aus dem zu Tage treten den Karbon, so namentlich der 
das linko Oderufer begleitende Steilabhang m it der 
„Landecke", teilweise auch aus Tertiar mit eingeschalteten 
Basaltgangen und Łagern. die der Yerwitterung und 
Abtragung erfolgreich widerstehen konnten. Ein Bei- 
spiel der letzteren A rt bildet der Jaklowetzer Berg,
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der sieli dieht bei Polriiśch-Ostrau uber dem Tale der- 
Ostrawitza erhebt.

D as f lo z f iih re n d e  K a rb o n  von  O s t r a u - K a r -  
w in  ist durcl^ einen von Westen her wirksamen Scliub 
in mehrere Falten zusaminengeschoben. Die grofite.

w e s tl ic h e  M u ld ę  (vgl. Fig. 1) erscheint geschlossen 
und hat ihr Tiefstes etwa unter dem Ort Polnisch- 
Ostrau. Die Faltungsstarke nimmt von Westen nach 
Osten rascli ab. W ahrend die iiufiersten liegenden 
Floze, z. B. bei Hoschialkowitz (vgl. F*g- 2) steil

F ig. 2.
Schematischcr Grundrifi nehst Profil des Ostraii-Karwiner Steinkohlcnbcckens.

stehen und mehrfacli iiberkippt sind, bilden die hangenden 
Floze im Inneren eine flachę Muldę. Geht man in 
ostlicher Richtung weiter, so folgt zunachst durch einen 
Aachen Sattel, von der Ostrauer Muldę getrennt, die 
M u ld ę  von P e te r s w a ld - P o r e m b a  und noch weiter 
nach Osten zu — jenseits der projektierten Yerwerfung 
von Orlau — die in mehrere Spozial falten gegliederte 
H a u p tm u ld e  von K a rw in .

1 lirem Alter nach gehoren die Floze von Ostrau- 
Karwin dem unteren Oberkarbon (der Sudętischen Stufe) 
und der unteren Abteilung des mittleren Oberkarbons 
(der Saarbrucker Stufe) an. Die Ostrauer und Peters- 
walder Horizonte werden ais „ O s tra u e r  S c h ic h  te n "  
bezeichnet und eutspreclien den W aldenburger Scliichten 
von Niederschlesien, sowie groCtenteils den Rybniker 
Scliichten des westliclien Teiles von Oberschlesien. also 
einem Horizont, der im Ruhr- und Saarbecken Hozreich 
nicht entwiekelt ist.

Man gliedert die Schiehtenfolge von Ostrau zweck- 
milOig in drei Gruppen:*)

*) Vgl. F i l l u n g e r ,  B e r g e r ,  F. E. S u e fi. Die geologischen 
Yerhaltuisse des Steinkohlcnbcckens von Ostrau-Karwin.

1. u n te r e  O s tr a u e r  S c liic h te n  (Sturs Gruppe I 
und II) m it den Leitflozen Rothschild und Bruno. 
Ihre Milchtigkeit betriigt vom Vincenzfioz bei PreuGisch- 
Ellgoth bis zum Karliloz von Przivos 1780 m m it
34 abbauwurdigen Flozen m it einer Gesamtkohlen- 
niiiclitigkeit von 31 m. Łandpflanzen fehlen in dieser 
Gruppe fast vollstandig, dagegen traten mehrfacli marinę 
Scliichten auf;

2. m i t t l e r o  O s t r a u e r  S c liic h te n  (Sturs GruppolII 
und IV) m it dem Leitfloz Franziska. Sie umfassen 
die Scliichten bis zum 205 m machtigen flozleeren 
Schiefertonmittel im Liegenden des Adolfflozes in einer 
Milchtigkeit von 1053 m, m it 12 durchschnittlich 1 m 
starken Flozen. In den liegenden Scliichten der Gruppe 
treten noch marinę Tierreste auf. Die Flora geht all- 
milhlich von der des Kulms in die des Oberkarbons iiber;

3. o b e re  O s tr a u e r  S c li ic h te n  (Sturs Gruppe V) 
m it dom Leitfloz Johann ( vM:ichtiges Floz"). Man 
versteht darunter die Schichtenfolge vom Adolffloz bis 
zu den hangendsten Aufschliissen im Ostrauer Bezirk, 
die in einer Maehtigkeit von 598 m m it 17 Flozen 
und 21 m Kohle bekannt ist. Die Pflanzenreste ge-

jffdbrowniJCO

j E Ł f f o ł



Nr. 39. — 924 - 26. September 1903.

horen einer Mischflora an. An Stello (lor marinen 
Fauna treten SiiBwasser- oder brackische Arten (Antlira- 
cosia).

Im Hangenden dieser Gruppe wurden bei regel- 
miiBiger Ablagerung die miielitigen Sattol floze zu suehen 
sein, die im preuBischen Obersehlesicn bei Zabrze u. s. w. 
aufgcschlossen sind. Im Ostrauer Gebiet ist diese Gruppe 
jedoch, wenn sie uberhaupt zur Ablagerung gekommen 
ist, durch Erosion nachtriiglich wieder zerstort worden.

Nach den oben angegebenen Zuhlen sind die Ostrauer 
Fidze liinsichtlich ilirer Machtigkeit niclit m it den 
obersclilesisfelien zu yergleichen, nitbern sich yielmehr 
den Verhaltnissen, wie sie im Ruhr-, Saar- und Walden- 
burger Bezirk vorliegen. Sie liefern eine Fettkohle mit
28 cbm Gas auf 100 kg, die einen w zuglichen Koks 
gibt. Das Ausbringen an Stiickkoks soli 72 bis 78 pGt. 
betragen.

An Schlagwettern entstromen den Flozen im Durch- 
schnitt 20 bis 30 cbm auf 1 t  Forderung, (entsprechend 
z. B. den Yerhaltnissen auf den westfiilischen Zechen 
Bruchstrasse, General Blumentlial oder Hansa). Eigen- 
artige Schlagwctterausbruehe an der Tagesoberfliielio 
sind im nordlichen Felde der Kons. Hulischiner Stein
kohlengruben in der Gemeinde Koblau, Kreis Ratibor 
zu beobachten. Hfer treten an etwa 20 Stellen aus 
dem Erdboden B&ser aus, die angezundet bis zu 2 m 
hohe Flammen geben.

Die Fidze der Peterswald-Porembaer Muldo sind 
im einzelnen m it denen von Ostrau nicht identifiziert. 
Nach ihrem pJlanzenpalaontologisclien Charakter durften 
sio jedoch den unteren und mittleren Ostrauer Schicliten 
angohOren. Besonders bemerkenswert ist unter diesen 
Flozen das E u g e n f lo z  des Eugenschachtes bei Peters- 
wald, und das nachstliegendere C o ak s- o d e r 
K u n ig u n d e n f lo z . Das erstere enthiilt S te in r u n d -  
m a s s e n , das zweite T o r f s p h a r o s id e r i te ,  beide 
Yorkommen von S tu r  besehrieben.*) Die letzteren 
sind nach dem von Herm  Bergwerksdirektor 
Amlree gesammelten und den Eskursionsteilnehmern 
freundlichst zur Yerfugung gestellten Materiał faust- 
groBo Knollen yon unregelmaBiger Gestalt aus Ptianzen- 
material, das teils in braunen Spateisenstein echt ver- 
steinert, teils in Kohle yerwandelt ist. Ahiiliche Kon- 
kretionen sind aus England und Westfalen besehrieben 
worden. Die dem Yerfasser bekannten westfiilischen 
Yorkommen von FI. Catharina der Zechen Yollmond, 
Hansa, PreuBen und KSlner Bergwerksyerein unter- 
scheiden sich-jedoch von den Peterswalder Torfsphiiro- 
sideriten durch das Auftreten yon Dolomit an Stelle 
des Spateisensteins und durch die regelmaBige, wie ab- 
gedreht erscheinende Linsenform. Der Horizont, in 
dem diese eigentumlichenj Reste im Ruhrbeeken yor
kommen, entspricht niclit dem des Coaks sondern

*) J.ihrbuch der K. K. geologischen Reiehsanstalt zu Wieu, 1885.

einem hoheren, der sich m it den spiiter zu besprechenden 
Karwiner Schicliten gleichstellen liiBt.

Auch von den im Eugenfloz gefundenen „ S te in -  
ru n d m a s s e n "  wurden den Exkursionstejlnehmern Be- 
legstiicke yorgelegt. Es waren faust- bis iiber kopf- 
grofie. abgerollte Gesteinsstiicke, die, soweit os sich 
ohne naliere Untersuchung feststellon lieB, wahrschein- 
lich aus Granit bestehen. Diese Erscheinuug liat gleich
falls ihr Analogon im Ruhrgebiet und zwar in den 
neuerdings vom Yerfasser immer hiiufiger aufgefundenen 
Gorollen aus Quarzit, die ringsum yon Kolilo einge- 
schlossen in zahlreichen Flozen beobachtet worden sind.

Die Teilnelimer der Exkursion hatten Gelegenheit, 
das A u s g e b e n d e  d e r  O s t r a u e r  S c h ic lite n  im  
F e ld e  d e r  Kons. H u l t s c h in e r  S te in k o h le n g ru b e n  
bei P e t r z k o w i tz  untersuchen zu konnen. Die liier 
am Steilrand des linken Oderufers aufgeschlossene 
Schichtenfolge gebort dem stark gefalteten W estrande 
der Muldę an. Von Pflanzenresteri wurde nur Sphenop- 
toris Hoeninghausi und Cąlamites Suckowi gefunden. 
Besonderes Interesse bot das in einem Sandsteinbruch 
an der Landecko entblofite P r o f i l  des N a n e t te -  
fló z e s  sowie eine an der Bosehung der Falirstrasse 
angeschnittene riesenliafte Sphiirosideritniere yon 4 m 
Durchmesser bei fast 2 m Hohe.

N ur etwa 700 m ostlicli von den iiuBersten Auf- 
schlussen in der Peterswald-Porembaer Muldę liegen 
die naclisten Grubonbaue innerhalb der K a rw in e r  
M uldę . Die liier gebauto Flozgruppe („Karwiner 
Schicliten") ist jedoch V511ig yerschieden von den Ostrauer 
und Peterswalder Flozen: sie zeichnet sich durch das 
Auftreten miichiągerer Floze, den Reichtum an Pflanzen- 
resten, besonders Sigillarien, und das yollige Fehlen 
yon marinen Schicliten aus. Die Gruppe entspricht den 
Orzescher Schicliten im preuBischen Oberschlesien (dem 
W aldenburger Hangendzug, den Schatzlarer Schicliten 
in Bohmen, den Fett- und. Gaskoblen im Ruhrbezirk 
und den unteren Saarbriicker Schicliten). Żwischen 
den Aufschlussen der Peterswalder und der Karwiner 
Muldę ist daher in der Gegend von Orlau eine sehr 
bedeutende Yerwerfung anzunehmen., dereń AusmaB 
von Gaebler auf 4000 m angegeben wird. Eine sichere 
Bestimmung dieses MaBes ist bisher noch nicht mog- 
lich gewesen, da die tięfsten Karwiner Floze nocli 
nicht m it den hangendsten Ostrauer Flozen ident sind. 
Żwischen beiden liegt yielmehr noch die Sattelfloz
gruppe, die yermutlich in der Karwiner Muldę er- 
schlossen werden wird, wenn der Bergbau in grOBere 
Teufen vordringt.

Die Karwiner Floze liefern Flammkohlen m it 32 cbm 
Gas auf 100 kg Kohle. Die Schlagwetterausstromung 
ist noch bedeutend stiirker ais im Ostrauer Reyier. Sio 
soli 70 bis 80 cbm pro Tonne Forderung betragen, ein 
Mali, das selbst yon den schlagwetterreichsten Zechen 
des Ruhrbezirks nicht erreicht wird. Die bis jetzt be-
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kannte M&chtigkeit der Karwiner Schiehten betragt 575 m. 
Darin sind 25 bauwiirdige Floze m it .einer Gesamt- 
kohlenmSchtigkcit von 22 m vorlianden. Ais Leitflózo 
gelten die Floze Johann (Ignaz) und Hubert.

Das D e c k g e b irg e  des Ostraner Karbous bestelit 
aus miielitigen Tonen, Sanden und Konglomeraten des 
Miocaens. Dabei ist es fur den Bergbau von horvor- 
ragender W icbtigkeit, daB die Auflagorungsflachc dieser 
Tertiiirschicbten durch eine vortertiiire Erosion eino ganz 
auflarordentlich unregelmaBige Gestalt erhalten bat. 
Im  Ganzen betrachtet, stellt das Kohlengebirge , einen 
(meist unter dem Deckgebirge verborgenen) Hohen- 
ruęken yon 26 km west-ostlicher Ausdehńung vor, der 
violfach von Quortalern durchfurcht wird.

Die hochste Erhet)ung, die das Karbon erreicht, ist 
die Hranecznik-Ktippe beim O.skarschacht in Ludgierzo- 
witz am liriken Oderufer m it 307 m Hohe iiber dem 
Meeresspiegel. Ein 1,8 km nordlich davon niedorge- 
brachtes Bohrloch hat bei 610 m das Karbon noch 
nicht erreicht. Seine Oborflache muB sich demnach 
sehr steil nach Norden abboschen. Ein ahnliches Bei
spiel bietet der AufschltiB von Karbon am Kohlenberge 
bfim E10noren-Schacht in Dombrau m it 292 m Holie. 
4.6 km nordlich ' ,von dem genannten Schacht wurde 
bei Deutsch-Leutlien das Tertiar in 850 m  Teufe noch 
nicht durchbolirt. Ebenso senkt sich nach Osten hin 
das Kohlengebirge unter eine miichtige Decke von 
Tertiar ein, aus der es sich erst bei Grójec in Galizien 
wieder bis zu Tage heraushebt. Nach Siiden zu, in 
der Richtung auf die Karpathen dacht sich dic Karbon- 
oberflachÓ weniger stark (m it 2 bis 5°) ab.

Fur den Bergbau ist es notwendig, sich iiber das 
Yerhalten der Karbonoberflache K larheit zu rcrśchafTen, 
einesteils um diejenigen Partien des Gebirges zu finden. 
in denen die Floze unter moglichst geringer Uber- 
lagerung anstehen, andererseits um das unvermutete 
Anfahren des Deckgebirges mit Aus- und Yorrichtungs- 
strecken zu vermeiden. In je groBerer Teufe das An- 
sclmeiden des Tertiars durch dio Baue erfolgt, eine 
desto grofiere Gefahr bildet es fiir die Grube, da dic 
lockeren Sande in der Kegel groBe Wassermengen, 
Yielfach aber auch die aus den Flózen ausgestromten 
Schlagwetter unter liohem Druck aufgespeichert ent- 
lialten.

Die Ergebnisse aller Beobachtungen iiber die Teufe 
der Karbonoberflache in der niiheron Umgebung von 
M ahrisch-Ostrau sind von Bergrat Dr. F i l i  u n g  e r  
und dem Leiter der Witkowitzer Zentrahnarkscheidereij 
Oberingenieur B e r g e r  zur Herstellung eines Tiefen- 
schichten-Modells benutzt worden, das einen vorziig- 
lichen Uberblick iiber die auftretenden UnrogelmaBig- 
keiten ermoglicłit. Das im Yerwaltungsgebaude der 
Witkówitzer Werke ausgestellte Modeli besteht aus 
64 Schichten, die Tiefenstufen von je  10 m darstellen

und in ihrer Gesamtheit dem Deckgebirgsabsturz von 
640 m bei Petrzko\Yitz entsprechen.

Der MaBstab fiir den GrundriB ist 1 :1 0  000, fur 
die Hohen I : 7500, sodaB es nur wenig verzerrt ist. 
Besser wie eine Beschreibung wird die beifolgende 
Skizze des Modells (Tafel 48) die cigenartigo Form 
der Klrbonoberfliiche erliiutern. F u r den westfalischen 
Bergbau haben diese Yerhaltnisse ein erhohtes Tnteresse, 
weil auch er in absehbarer Zeit m it ganz erheblichen 
Ahstiirzen des Deckgebirges zu rechnen haben wird.

Die tertiiiren Sande besitzen namentlich in den 
Erosionstalern des Karbons hiiiifig schwimmende Eigen
schaften und bereiten daher dem Schachtabteufen die 
grofiten Schwierigkeiten. Ilire Miichtigkeit betragt bis 
zu 15 m.

GroBes Tnteresse boten fiir alle Exkursionsteilnehmer 
die vorziiglichen Aufschliisso von tertiarem B a s a l t -  
k o n g lo m e ra t  am J a k lo w e tz e r  B e rg  und bei M ug- 
l in a u . Das Gestein liegt liier sólilig in 4 bis 10 m 
machtigen Banken zwischen Sanden und Tonen. Es 
besteht aus abgerollten Basaltbrocken yon HaselnuB- 
grofie bis zum Durclimesser von 1 m, die in einem 
sandigen oder tufFartigen Biiulemittel liegen (vgl. Fig. 3). 
Die einzelnen Kugeln zeigen konzentrisch schalige Ab- 
sonderungsflachen. Ihre gerundete Oberilache deutet 
otfenbar auf einen langeren 1’ransport in stark bewegtem 
Wasser. Nach Abriiumung der rd. 10 m machtigen 
Sanddecke liiBt sich der Basalt aus dem lockeren Kon
glomerat leiclit gewinnen. Er liefert ein geschatztes 
Schottermaterial. das angeblich m it 14 Kronen fur 1 cbm 
Kleinschlag bozahlt wird. Hic und da finden sich auch 
Bloeke von Kohlensandstein in dem 'Konglomerat.

Einzelne Bftnke des Sandsteins am Jaklowetzer Berg 
sind walire Massengraber von Lamellibranchiaten und 
Gastoropoden. Besonders der nach seinem dortigen 
Fundort benaimte Pecten Jaliowensis wurde bei Ge- 
legenbeit der Eskursion in zahlreiclien Ikemplarcn auf- 
gefunden.

B a s a l tg a n g e ,  die unterirdisch die Schichten des 
Steiukohlengobirges durchbrechen, sind mehrfach durcli 
die Grubenbaue aufgeschlossen worden, so im Franz- 
schacht bei Oderfurt und im Ida- und Theresienschacht 
bei Hruschau u. Muglinau. Im Profil der Fig. 2 sind 
sie schematisch angedeutet. Am Kontakt zwischen den 
Flozen und diesen Gangen ist die Kohle, teil weise bis 
zu einer 70 cm starken Sebicht, in naturlichen Koks 
verwandelt. Andererseits zeigten kleine, sehr instruk- 
tive Handstucke. die den Exkursionsteilnehmern von 
Dr. Fillunger vorgelegt wurden, eine Kontaktzone, die 
aus Koks und kugeiig abgesonderter Kohle besteht. 
Die Reihenfolge war liier folgende:

a. Basalt,
b. Koks in einem 10 cm breiten Streifen,
c. kugeiig abgesonderte Kohle in 2 cm breitem 

Band zwischen dem Koks und der unreranderten Kohle.
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ermóglichte, daG die Teilnehmor in verhaltnismiifiig 
selir geringer Zeit einen vollstiindigen Ueberblick iiber 
die geologischen Yerhaltnisse von 'Miilirisch-Ostrau zu 
gcwinneu vermoehten. Der Austlug begatin mit einer 
Erlauterung des Gcbirgsbaus an Hand der im Yer- 
waltungsgebfiudo der Witkowitzer Steinkohlengruben 
ausgestellten Karton und Belegstueke sowie des oben 
erwiihnten Reliefs. Sodann wurden die Tertiiiraufsehjusse 
des Jaklowetzer Berges und von Muglinau besichtigt

und liings des linken Oderufers das Profil der Ostrauer 
Schichten bis zur Landęcke begangen. Zuletzt begab 
man sieli nach kurzem Besuch der Tagesahlagen des 
Anselmschachtes zu dem Eulmrorkommen bei Bobrownik. 
Den SehluG bildeto ein zu Ehren der Eskursionsteil- 
nehiner veranstaltetes Festmahlj zu dem dio Vertreter 
der Werke und der Stadt Miihriseh-Ostrau wiederum 
zahlreich ersehienen waren. Am Abend trateń die 
Exkursionsmitglieder die Reise nach Krakau an.

Die einzelnen Kugeln sind etwa erbsen- bis haselnuG- 
groB und zeigen eine konzentrisch-sehalige Absonderung, 

d. unveranderte Kohle.

Besonderer Dank gebuhrt dem Exkursionsleiter> 
Herrn Bergrąt Dr. F i l l u n g e r ,  der es durch yorzug- 
liehe Yorbereitung uud durch geschickte Zeiteinteilung

Pig 3.
Aufactilufi des Basalt-Konglomenits bei Muglinau.
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B ericht iiber das SchlanuuTersatzYerfahrcn a u f den obcrschlesischcn Bergw erken  
sow ie au f der Zeclie Siilzcr-N euack bei Essen. — E rorterungen iiber die m ogliehe A uw endbarkeit 

dieses Y erfalirens im  B uhrkohlcnbczirke unter besonderer B eriicksich łigung der Yerliiiltnisse
au f Schachtanlage Alma.

Von liergassessor Karl Mii 11 er  nnd Betriebsfuhrer H u 6  m a 11 n , Rheinelbe bei Gelsenkirchen.
Hierzu Tafel 49.

D a s  S c h la m m v e r s a tz v e r f a h r e n  im  o b e r -  
s c h le s is c h e n  S te in k o h łe n re y ie r .

Tm obersclilesisclien Kphlerirevier wurde bisher bei- 
nahe die ganze Forderung durcli den sogenannten
Bruchbau (Pfeilerruekbau ohne Bergeyersatz) gewonnen. 
Dieser Bruchbbau hat aber infolge der eigenartigen 
Flozyerhaltnisse derartige Nacli teile. daG man schon, 
lange ernsthaft bestrebt war, ihn durch Abbau m it 
Bergeversatz zu erśetzen.

Die Flózmachtigkeit schwankt zwischen 1 '/2 (Floze 
unter 1,5 m M achtigkeit gelten ais unbauwurdig) und 
12 m, an einzelnen Stellen steigt sie sogar durch das 
Zusammentreten zweier Floze bis zu 20 m. Die Floze 
liegen yerhaltnismaBig nahe der Erdoberflaehe, daher 
entstehen beim Bruchbau derartige Senkungen oder 
richfciger gesagt Tagesbruche, daG gam icht daran 
gedaclit werden kann, unter Tagesgegenstilnden auch 
von mir .geringerer Bedeutung zu bauen. Diese U111- 
stiinde liaben ganz bedeutende Abbauvorluste im Gefolge. 
Nach den in juugster Zeit durch den Fiskus auf- 
gestellten Zalilen betragen sie etwa .‘55 pCt., wobei 
noch nicht einmal berucksichtigt ist, daG durch den 
zeitigen Bruchbau auch die hangenden, weniger machtigen 
Floze vollig zerstort wurden, daher nicht gewonnen 
werden konnten. Ein weiterer Nachteil des Bruchbaues 
sind die hiiufig auftretenden uud nach Lage der Ver- 
haltnisso schwer zu bewaltigenden Flozbrande. Auch 
die Holzkosten sind bei der Machtigkeit der Floze be
deutend, wozu noch die yergroGerte Gefałirlichkeit der 
Arbeit in den machtigen Pfeilerraumen kommt.

W enn der Bruchbau trotz aller dieser Nachteile 
noch nicht verlassen und durch Bergeversatzbau ersetzt 
war, so lag dies im wesentlichen daran, daG es in der 
Grube an dem notigen Materiał zur Ausfullung der 
riesigen Holilraume mangelte, und daG das Herein- 
schaffen des Yersatzmaterials von Tage gi-oGe Kosten 
verursachte. Das Einbringen des ITandversatzes in die 
Pfeiler wurde auch durch dio durchweg llaclie Lagerung 
(10— 15") sehr ersehwert; zudem erwies sich der in 
dieser Form in die Holilraume gebrachto Yersatz ais 
nicht wirksam genug zum Sehutze der Tagesoberflache. 
Das Schlammversatzverfahren, welches zuerst vor etwa 
zwei Jahren eingefuhrt wurde und immer melir an 
Bedeutung gewinnt, scheint berufen, den Bruchbau auf 
einem groGen Teile der obersclilesisclien Gruben allmahlieh 
zu verdriingen. Nach den bislierigen Erfahrungcn stellt

es sich einmal etwa um die Halfte billiger ais das 
Handversatzverfahren, andererseits bietet es Sicherheit 
fur die vollstandige Ausfullung der ausgekohlten Hohl- 
raume. Es gestattet ferner den Abbau der machtigen 
Floze in Scheiben, wodurch die Holzkosten herab- 
gedruckt, die Gefahren fur die Arbeiter vermindert 
werden und die Abbaurerluste in Wogfall kommen. 
Hierdurch, sowie durcli die yollstandige Ausfullung der 
Hohlrannie wird auch der Grubenbrand verhindert und 
die Móglichkeit geschaffen, unter wichtigen Tagesgegen- 
standen zu bauen. Ob allerdings, wie man annimmt, 
gar keine Senkung der Erdoberfiacbe eintritt, werden 
die spateren Nirellements ergeben. Wahrscheinlieher 
ist, daG Senkungen, wenn auch nur minimaler Natur, 
eintreten, denn selbst wenn man nach den Erfahrungen 
im Euhrkohlenbezirk annimmt, daG durch AYasser- 
entziehnng ein Setzen yon FlieGsanden nicht erfolgt, 
so liandelt es sich dabei doch um Schichten, welche 
Yorher schon unter dem Druck der hangenden Gebirgs- 
scbichten standen und nachher demselben Druck aus- 
gesetzt bleiben, wahrend beim Schlammversatzverfahron 
die Schlamme unter einem yerhaltnismaGig niedrigen 
Druck eingespult und erst nachher dem hohen Druck 
der Gebfrgsschichten ausgesetzt werden. Auch die 
Tatsache, daG die an einzelnen Stellen bereits in Angriff 
genommene obere Flozschicht trotz des Abbaues der 
unteren Scheibe im Zusammenhang nicht gelockert 
war, erbringt keinen zwingenden Beweis dafur, daG 
eine Senkung an sieli nicht stattfand.

Es ist im hiesigen Bezirk oft beobachtet worden, 
daG der m it Bergeyersatz erfolgte Yerhieb eines 
liegenderen Flozes auf den Zusammenhang des uber- 
liegenden nicht eingewirkt und trotzdem uber Tage 
Senkungen yerursacht hat. Nichtsdestoweniger ist nach 
den bislierigen Erfahrungen in Oberschlesien schon soviel 
m it Sicherheit anzunehmen, daG die Senkungen zu 
gering sein werden, um auf die Erdoberfiache noch sehr 
stórend einwirken zu konnen.

Das Schlammversatzyerfahren in der Form, wie es 
jetzt allgemein in Oberschlesien zur Anwendung zu 
kommen beginnt, wurde zuerst im Jalire 1901 auf 
Yeranlassung des Generaldirektors der Kattowitzer 
Aktien-Gesellschaft durch den Di rektor der Myslowitz- 
grube, Fritsehe, eingefuhrt und ist hier auch am 
weitesten dnrchgebildet.
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. Tm groOen und ganzen ist es dann von allen ubrigen 
Zechen, welche bisher Schlammverfalireh eingefuhrt 
haben, ubernommen worden. Es soli daher im nach- 
stehenden die Myslowitzgrube eingehendcr behandelt 
werden. Fiir die andern Gruben wird es genugen, die 
Modifikationen zh erortern, wic sic durch dio yeriinderten 
YerhiiUnisso bodingt werdon.

M yślow i tz g ru b e .
(Ifattowitzer Aktien-Gosellschaft.)

Die Myslowitzgrube bant gegenwartig auf drei 
Flozen, und zwar dem Moritz-Floz mit ca. 3 m, dem 
OberflSz m it 5 bis 8 m und dem Niederfloz m it 9 bis 
12 m Maehtigkeit. Zwischen M ori®  und Oberiloz 
liegen etwa 100 bis 120 m M ittel; das Mittel zwischen 
Ober- und Niederfloz betragt nach Westen hin etwa 
12 m, wahrend es sich nach Osten bis zu 0,5 m ver- 
jungt, sodafi hier ca. 20 m Kohle hereinzugewinnen sind.

Die Floze haben sudliches Einfallen von etwa 10 
bis 12°.

Zur Forderung und W etterfuhrung dienen die 
Schachte A, Ii und C, wahrend der Franz- und der 
Ewaldsehacht nur zur W etterfuhmng bestimmt sind. 
In unmittelbarer Naho des letztgenannten Schachtes 
besitzt die Gesellsehaft ein Areał yon ca. 600 Morgen, 
welches an der Oberllache eine 20—50 m machtige 
Saudschicht triigt. Diesen Sand wollte man zum Ver- 
satz yerwenden und ihn durch den Ewaldsehacht in 
die Baue des zunachst vorgerichteten Niederflozes be- 
fordern. Zu diesem Zwecke wurde unm ittelbar neben 
dem Ewaldschachte eine 4—5 m tiefo Grube liergcs telli 
(a in Fig. 1) und in dieser ein eiserner Trichter b,

Fig. 1.
dessen oberer Rand m it dem Terrain abschneidet, 
montiert. Der Trichter verjiingt sich nach unten bis 
zur Rohrentour e, welche in sanftem S-Bogen in den

Schacht eingefuhrt und bis zur 90 m-Sohle hinunter- 
geleitet ist.

Um das Eindringen zu groGer Stucke in die 
Rohrentour und dadurch eintretende Yerstopfungen 
zu yerhindern, is t der Trichter etwa 1 */2 111 
unter Terrain m it einem Rost f yerschlossen. 
Dieser besteht aus GuGstalil und bat eine Locliung 
von 80— 100 mm. Das zum Fortspfllen des Sandes 
erforderliche Wasser tr i t t  durch ein quer durch den 
Trichter, etwa 300 mm uber dem Rost liegendes 
Rohr g, welches unten und an beiden Seiten m it einer 
Reiho etwa 10 mm weiter Ófliuingcn yersehen ist, hinzu. 
Diesęs Wasser wird yon der W asserhaltung des 
A-Schachtes geliefert und IlieGt bei etwa 10 m Gefalle 
dem Ewaldschachte durch eine 800 m lange Rolir- 
leitung zu.

Scitlich der Trichteroffnung liegt das Gleise, auf 
welchem die zum Transport benutzten Jluldenkippwagen 
durch eine lGpferdige elektrisclie Lokomotive lieran- 
gefuhrt werden.

Die Situation der Tageseinrichtung ist aus Figur 2 
zu ersehen.

Die Lokomotiye erhiilt ihren Strom von der Primiir- 
anlage a durch Oberleitung. Das Gleise g ist in 
Schleifenform cinmal ani Schachte b und dann an der 
Haggerbalin c yorbei yerlegt. Auf letzterer ist der 
liagger d montiert, welcher die von der Lokomotiye 
zugefuhrten leereu Wagen wieder fiillt.

Der Bagger leistet in der lOstundigen Schicht 
gegenwartig etwa 900 cbm, doch kann die Lcistung 
zweifellos noch bedeutend erhoht werden. Die 
Anschaffungskosten fur den Bagger betragen etwa
35 000 JL.

Zum Transport der gewonnenen Sandmassen zum 
Schachte reicht die Lokomotiye nicht ganz aus, sodaG 
augenblicklich auGerdem noch 6 Pferde gebraucht 
werden. Eine stiirkere 32 pferdige Lokomotiye ist jedoch 
bereits in Bestellung gegeben.
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Die ara Schachte ankommenuen Wagen werden 
ohne Unterbrochurig, also unm ittelbar hintereinander, 
in den Trichter entleert, der m it der ■ zugęhoi igen 
Rohrentour anscheinend ganz gu t im stande wiire, noch 
die Hiilfte des jetzt aufgegebenen M & ria ls  mehr zu 
bewaltigen.

Das Yerhaltnis zwischen erforderlicher Wassermenge 
und Sandversatz betragt in cbm aiigenblicklich 1 ,5 :1 , 
doch wiirde es sich auf 1 : 1 ermafiigen lassen, wenn 
mehr Sand herbeigeschalft werden konnte. Es treten 
zur Zeit noch immer kurze Unterbrechungen ein, 
wahrend weleher ein Absperren des Wassers nicht an- 
giingig ist. Dieses Absperren darf erst erfolgen, wenn 
eine zeitlang kein Sand mehr aufgegeben und somit 
dic Róhrentour vollstilndig leergespiilt ist; im anderen 
Falle konnte leicht ein Festsetzen des Sandes eintreten.

Ein verhiiltnismaBig so geringer Wasserzusatz 
ist nur bei dem reinen Sande der Myslowitzgrube 
moglich, wahrend bei einigem Lehm- oder Tongehalt 
im Sande reiclilicher Wasser beigemengt werden 
imifi. Es sei noch hinzugefugt, daB beabsichtigt wird, 
demniichst im Ewaldschachte noch einen zweiten Trichter 
m it Rohrentour einzubauen, urn das Schlaramyersatz- 
verfahren noch weiter auszudehnen,

Diesem zweiten Trichter soli das W asser nicht durch 
ein quer durchgelegtes, sondern versuchsweise durch ein 
ringfórmig am Rande des Ti'ichters verlagertes Rohr 
m it Spritzoffnungen, welche nach dem M ittelpunkt des 
Trichters gerichtet sind, zugefiilirt werden. Die Rohren- 
tour besteht aus Stahlrohren m it geschweiBten Bunden 
und losen Flansohen. Sie hat 168 mm lichte W eite 
und 6 mm W andstarke. Die Krummer, T-Stucke 
usw. bestehon aus StahlguB.

Die ROhrentoW wird zunachst 90 m saiger im 
Ewaldschachte liinuntergeftihrt und gelangt durch ejne 
200 m lange, m it etwa 1 0 n einfallende Strecke zur 
136 m Sohle, auf weleher sie horizontal durch die 
westliche Sohlenstrecke des Niederflozes weitergefiihrt 
wird. Die grofite horizontale Lange betragt etwa 
600 m. Von dieser Strecke zweigen die Yerschiedenen, 
zu den tiefer liegenden Sohlen fuhrenden Leitungen ab. 
A n jeder Abzweigung ist sowohl in der H aupt- wie in 
der Ńebenleitung eiu Schieber gewohnlicher Konstruktion 
yorgesehen, weil stets nur eine einzige Tour in Gebrauch 
sein darf. Werden namlich zwei Leitungen gleich- 
zcitig geóffnet, so tr i t t  sehr leicht ein Versch]iimmen 
der einen ein, wenn bei der geringsten Stockung der 
Sandniassen in einer Leitung kein Druck hinter der 
Stauung entsteht. Das Wasser wahlt sich dann den 
bequemoren W eg durch die andere freie Leitung.

Die einzelnen Rohrentouren werden immer mit 
gleichem Durchmesser bis in den zu yerschlammenden 
Pfeilerabschnitt gefiihrt. In diesem werden sie bis zur 
Pirste liochgezogen, von wo aus sie frei ausgieBen. 
Nur bei besonders groBen Abschnitten findet wohl ein

Yerteilen der Schliimme mittels Holzgettuter statt. Im
die Rohrleitungen noch folgendesbesonderen ist iiber 

zu bemerken:
Die Stahlrohre sind sehr starkem VersclileiB aus- 

gesetzt, und zwar liauptsachlich an der unteren Seite, 
weshalb sie vor dem ganzlichen Auswechseln erst etwa
4 mai um 90° gedreht werden konnen. Durchschnittlich 
halten die Rohre auf der Myslowitzgrube 2 bis 2 i/2 Jahre. 
Um das Drehen und Auswechseln leichter zu bewerk- 
stelligen, erscheint es zweckmaBig, die Rohre tunlichst 
auf der Sohle zu yerlagern. Unumganglich erforderlich 
ist es, die Rohre nicht in Fabrikations-, sondern in 
fixen Langen zu beziehen, damit beim Auswechseln 
einzelner Rohre nicht immer PaBstucke nófcig werden. 
Auf der Myslowitzgrube ist eine Rohrlange von 6 m 
gewahlt worden.

Die aus StahlguB hergestellten Krummer und 
T-Stucke sind naturlich bedeutend groBerem VerschleiB 
ausgesetzt ais die Rohre, und zwar ausschlieBlich an 
der iiuBeren Bogenseite. Aus diesem Grunde wird 
diese Seite starker genommen ais die innere. Wahrend 
an der inneren Seite 20 mm Wandstarke genugen, 
wird sie an der iiuBeren Seite etwa 40 ram stark ge
wahlt. Bei den T-Stiicken wird die Abzweigung eben
falls bogentorraig genommen. Im allgemeinen sollen die 
Bogen moglichst sanft sein, um zu starkę Reibung zu 
vermeiden. Da sich dieses nicht uberall gleichmaBig 
durchfiihren laGt, werden Bogenstucke verschiedener 
Krummung verwandt, dereń Mafie aus Fig. 3 er-

P ig . 3 .

sichtlich sind. Die Haltbarkeit der Krummer kann 
man auf 3 bis 4 Mońate annehmen.
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Um etwaige Yerstopfungen in den Krummern moglichst 
schnell z u beseitigen, bringt man entweder Durchstofi- 
offnungen, (a in Fig. 4) welclie m it Deckeln geschlossen

werden kónnen, an, odor man bant unmittelbar hinter 
dem Kriimmer zunachst ein Rohrstuck von etwa 1 m 
Lange ein, welches sich bequem herausnehmen lafit, 
sod a fi man in den Kriimmer hineinstofien kann.

Die Schiebergehause miissen nach oben gerichtet 
sein, um sie vor dem Yersanden zu bewahren. Bevor 
eine Leitung mittels des Schiebers abgestellt wird, mufi 
eine Zeit lang reines Wasser durchgelassen werden, damit 
kein Sand mehr darin ist, der zu Verstopfung Veran- 
lassung geben konnte.

Ausnahmen hierron bilden nur die auf ihrer ganzen 
Lange stark abfallenden Leitungen, welche ohne weiteres 
geschlossen werden kónnen, da aus ihnen der Schlamm 
ohńedies ablaufen wird. An Stelle der T-Stucke und 
Schieber in Jfebenleitungen werden auch Knimmer 
bezw. gerade Rohrstiicke von gleicher Baulange zum 
Einwechseln bereitgehalten, je nachdem man die durch- 
gehende oder abzweigende Leitung benutzen will. 
(Fig. 5.)

Fig. 5.

Um jederzeit erforderliche Roparaturen odor Aus- 
wechselungen yornehmen, ferner das Umstellen etc. 
bewirken zu kónnen, oder das Durchspfilen der Leitung 
ohne Sand zu veranlassen, ist es erforderlich, dafi man 
von den Hauptpunkten, die aber von allen Stellen der 
Leitung leicht zuganglich sein miissen, Telephon- 
verbindung nach dem Aufgabetrichter fiihrt, um so 
yon den Abbauen aus die Starkę der Sandaufgabe 
regulieren bezw. sie ganz einstellen zu kónnen.

Die Vorrichtung und der Abbau sind auf der 
Myslowitzgrube folgendermafien gestaltet:

Zunachst soli die untere Scheibe des ca. 11 m 
machtigen Niederflózes in etwa 5 m Miichtigkeit gebaut 
werden. Zu diesem Zweck sind die Sohlen-, M ittel- 
und Wettersrecken m it Parallel-Strecken aufgefahren. 
Diese Strecken werden unter sich durch schwebende 
Strecken verbunden, (siehe Taf. 49) und zwar werden 
jedesmal zwei Schweben in 7— 8 m Abstand gleich- 
zeitig aufgehauen. Die Schweben haben' eine Breite 
von etwa 3 —3,5 m und der unteren Scheibe ent- 
sprechend 5 m Hohe. Sie werden alle 8— 12 m durch 
streichende Durchhiebe verbunden. Sodald die beiden 
Schweben die hoher gelegene M ittel- oder Wetterstrocke 
erreicht haben, wird m it dem Abbau des untersten 
Pfeilers begonnen, wahrend gleichzeitig eine dritte 
Schwebe in Angriff genommen wird, welche demniichst 
fiir die oberen Pfeiler ais Bremsberg dient. Sollen 
mehr ais ein Pfeiler in einem Bremsberg in Betrieb 
genommen werden, so kann auch noch eine vierte und 
fiinfte Schwebe angesetzt werden, woraus sich das Bild 
der Fig. 6 ergibt. Der Verhieb der einzelnen Pfeiler
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Fig. 6.

erfolgt in der Weise. dafi zunachst das Śtuck a von 
unten nach oben und dann das Stiick b von oben nach 
unten herausgewonnen wird. Gegen die oborę streichende 
Streeke bleibt zunachst das sog. Bein c stehen. Es 
hat den Zweck, das Verschliimmen des Pfeilers bis 
zur Firste zu ermOglichen, und wird nachher vom oberen 
Pfeiler ber hereingewonnen. Sobald namlich die 
Stucke a. und b und von dem darunter liegenden Pfeiler 
das Stiick c ausgekohlt sind, wird der untere Aus- 
gang des Pfeilers bei d (Fig. G) durch einen Damm 
dicht abgesperrt. Zur Herstellung dieses Dammes 
werden Rundholzer benutzt, welche an jedem Ende
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in einem im Stofie hergestellten Schlitze verlagert sind. 
(Fig. 7.) Die Zwiscłieuriuime werden m it Pferdediinger
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ausgestopft, wobei beachtet werden mufi, dafi der 
Dunger zunachst einige Zeit iiber Tage auseinander- 
gestreut liegt, damit er ausdunstet. Durch Yerwendung 
von frischem Dunger sind schon Selbstentziindungen 
und Grubenbrande entstanden.

Sobald der Damm bei d (Fig. 0) fertiggestellt ist, 
wird m it dom Zuschlammen des Pfeilers begonnen. 
Das Wasser liiuft, einigermafsen filtriert, solange durch 
den unteren Damm ab, bis die Sandablagerung bis zum 
hochsten Puukte des Dammes gesticgen ist. You jetzt 
an sickert nur nocli sehr wenig Wasser unten durch, 
ein Beweis fiir die grofie Diclitigkeit, m it der sich der 
Sand ablagort. Ali es' ubrige W asser sammelt sich im 
Pfeilor, bis es so lioch steigt, dafi es oben bei h 
(Fig. (5) iiber-, und durch dio obere streichende Strecke 
abfliefit. Sobald die Sandablagerung bis h gestiegen 
ist, wird auch hier ein Damm hergestellt, welcher aus 
Rundhdlzern m it Bretterversehalung besteht und. wie 
aus Fig. S ersichtlich, in der Mitte eine Óffuung, das

sogenannte Fenster, besitzt, durch welches man zur Be- 
obachtung in den Pfeiler hineingelangen kann. Dieses 
Fenster wird allmiihlich von unten her m it der auf- 
steigenden Sandablagerung durch Bretter yerschlossen. 
Auf diese Weise kann der Pfeiler bis zur Firste an- 
gefullt werden. Damit der Damm li nicht die ganze 
Pfeilerbreite, sondern nur die Breite der Schwebe aus- 
zufullen hat, liifit man oben im Pfeiler das Bein c 
stehen, welches, wie bereits bemerkt, spater m it dem 
niichst hoheren Pfeiler hereingewonnen wird. Das

Vollschlainnjfn eines Pfeilers, dessen Baum ungefiihr 
900 cbm fafit, dauert Ca. 10 Stunden es kann jedoch 
in der angegebenen Zeit, wenn die maschinellen Ein
richtungen iiber Tage entsprechend verstiirkt werden, 
bezw. wenn die Materialzufuhr iiber Tage keine Unter- 
brechung erleLdet, m it e in e r  Schachtleitung ein Hohl- 
raum von 1200 cbm in der 10 sfcundigeii Schicht aus- 
gefiillt werden

Das fur die Diimme gebrauchte Holz wird aus- 
nahmslos wieder gewónnen, dagegen scheint das Rauben 
des Pfeilerholzes hier, wie auch auf anderen Gruben, 
lediglich von der Beschaffenheit des Gebirges abzu- 
hiingen.

W eder auf Myslowitzgrube noch auf einer der 
anderen beąelitigten Gruben fand ein Holzrauben statt. 
Die trotzdem bedeuteude Yerminderung der Holzkosten 
erkliirt sich wohl lediglich daraus, dafi infolge des 
Scheibenbaues kurzere und dementsprechend billigere 
Holzsorton zur Yerwendung kommen, und dafi sich 
infolge des guten Yersatzes der Gebirgsdruck weniger 
stark iiufiert wie beim Bruchbau, und daher einen 
weniger dichten Ausbau erfordert.

Das aus den Pfeilern abfliefiende Wasser stromt 
durch die streichenden Durchhiebe und die schwebenden 
Strecken den M ittel- bezw. Grundstrecken zu. Durch 
letztere gelangt es bei geringem Gefalle in absichtlich 
aufiergewohnlich grofi gehaltenen Wassergraben zum 
Scliachte. Die in der Grundstrecke durchschnittlich zu 
durchfliefiende Liinge betragt 1000 m uud genugt, um 
das Wasser hinreichend klar dem Schachtsumpfe zu- 
zufiiliren. Die vollstandige Klarung des Wassers auf 
der Myslowitzgrube ist auf den zur Yerwendung 
kommenden, fast lehmfreien Sand zuruckzufuhren: das 
Wasser ttiefit schon ziemlich rein aus dem Pfeiler ab. 
A uf anderen Gruben m it lehmigeren Versatzmaterial 
siud besondere Klaranlagen erforderlich geworden. 
Nach Angabe der Yerwaltung der Myslowitzgrube 
genugt es dort, wenn etwa alle drei Monate die Wasser- 
griiben geschlammt. werden.

Die Kosten fur das Schlammversatzyerfahren werden 
von der Yerwaltung der Myslowitzgrube auf 0,40 Jl- 
pro t  der in den Yersatzbauen gewonnenen Kohlen 
angegeben (eine detaillierte Zusammenstellmig der Kosten 
findet sich in N r. 1, Jahrgang 1902 dieser Zeitschrift), 
wahrend sich die Kosten fiir Handversatz auf 1,20 JC. 
pro t  belaufen sollen.

Den Kosten fiir das Schlammversatzverfahren werden 
aufierdem noch Ersparnisse von 20 Jl. pro t  gegenuber 
gestellt, welche sich aus dem geringeren Holzyerbrauch 
und der hoheren Hauerleistung ergeben.

Von nicht zu unterschiitzender Bedeutung ist auch 
noch der Umstand, dafi man in dem durch Grund- 
und Mittelstreckeu vorgerichteten Felde beliebig yiele 
Bremsberge in Betrieb nehmen kann, da die durch den 
Abbau eines Bręmsberges auf die Nachbarstrecken
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geaufierten Druekwirkungón so minimal sind, daB sieli 
das Stohcnbleiben besonderer Sielierlieitspfeiler erubrigt.

F e rd in a n d -G ru b e .
(Kattowitzor Aktien-Gesellschaft.)

Dic Anlagen uber Tage entsprechen im allgemoirien 
denen der Myslowitzgrube. Ancli liier’ liegt in un- 
mittelbarer Niihe des Sandlagers ein Wetterscbaclit, 
durch welchen die Rohrleitnng in die Grube eingefiihrt 
ist. Nur der Fulltrichter hat eine Anderung erfahren, 
weil der Sand selir stark lehmhaltig ist. Bei der zu- 
erst yerwendeten Myślowi tzer Trichtereiiirichtung klebte 
niimlich der Sand, wenn er in ganzen Wagen aufgegobon 
wurde, so sehr aneinander, daB er von dem Wasser 
nicht gelockert wurde und nicht durch den Rost fiel. 
Infolgedessen anderte man die Fiilleinrichtung derart, 
daB der Sand erst auf eine schrage Rutsche (a in Fig. 9) 
fiel, welche in ihrer ganzen Breite von dem aus Rohr tl

zuflieBendan Spiilwasser bestrichen wird. Das Ab- 
nitschen in den eigentlichen Fulltrichter b wird durch 
das yerstellbare, ebenfalls iiber die ganze Breite der 
Rutsche reichende Blech c reguliert. Auf diese Weise 
wird eino gieich mii Bigę Aufgabe auf den Rost erreicht 
und ein Yer.stopfen des letzteren vermieden.

Zu bemerken ist noch, daB infolge der lehmigen 
Bestandteile des Sandes etwa 2 cbm W asser'auf 1 chm 
Yęrsatzmaterial zugesetzt werden miisson.

Dieser grofie Wasserzusatz ist darauf zuriickzufuhren, 
daB sieli der Sand nur zum geringen Teile wirklich 
m it dem Wasser yermischt, wahrend die grOBere Mcnge 
sich zu faustgrofien Knollen zusammenballt. Diese

Knollen werden jedoch in den Pfeilerbauen durch das 
ubrige Materiał wieder yollsttadig fest cingesehliimmt.

Die Rohrleitungen etc. sind ebenso eingerichtet wie 
auf der Myslowitzgrube. Der Abbau hat im Gegensatz 
zur Myslowitzgrube einen streichenden Charakter. Es 
handelte sich niimlich darum, ein bereits friilier durch 
Bremsberge und streichende Abbauorter vorgerichtetes 
Stuck des Flozes Nr. 5 zu gewinnen. Auf diesem 
Flozteile durfte Bruchbau niclit gefuhrt werden, weil 
sich iiber ilim eine Chaussee liinziebt, an dereń beiden 
Seiten zum Teil teure Baupliltze liegen.

Das Floz 5 hat eine Machtigkeit von 2,5 m bei 
einem Einfallen yon ca. 15n. Die Orter und Brems
berge sind in der 2 m mSclitigen Unterbank aufge- 
fahren worden, um wenigstens einen Teil der Kohle 
zu gewinnen. Alsdann liatte man die Baue yerlassen.

Nach liekanntwerden des Schlammversatzverfahrens 
entscliloB man sich, das fragliehe Flozstiick nach dieser 
Metliode vollstandig abzubauen. Vor Beginn des 
Abbaus sind iiber Tage Nivellements aufgenommen, um 
uber den Umfang der mSglicherweise eintretenden 
Senkungen genauo Zahlen zu ermitteln.

Der Abbau muBte liaturlich der yorbandenen Yor
richtung angepaBt werden und erfolgte demnach m it 
streichendem Pfeilerriickbau. (s. Fig. 10).
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Die Pfeilerhohe betragt 12— 15 m ; die Ffeiler 
werden in 8— 10 m breiten, schwebenden StóBen herein- 
gewonnen. Śobald ein soleher StoB herausgekolilt ist, 
wird der Ffeiler abgedammt uud yon oben hor in der 
gewSbnlichen Weise yerschliimmt. Es werden jedesmal 
zwei ubereinanderliegendePfeiler von einer Kameradschaft 
hereingewoniien. Damit der Yersatz im ersten Pfeiler 
geniigend antrockuet, bleibt dieser nach dem Ver- 
schlammon solange stehen, bis der StoB des zweiten 
Pfeilers yerhauen ist. Alsdann wird dieser yerschliimmt, 
wahrend die Łeute wieder im ersten Pfeiler arbeiten. 
In den Pfeilorn wird die ganze Flózmachtigkeit lierein- 
gewonnen. Das Pfeilerholz wird nicht geraubt, wohl 
aber wird das Dammholz mehrere Małe gebraucht.
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Yorlaufig wird nur dio oborę Hiilfto des Brems- 
borges abgebaut, wiihrend die Orter der unteren Hiilfto 
zum Klargn des Wassers benutzt werden. Infolge der 
lelimigen Bestandtoile des Yersatzmaterials ist namlich 
das aus don Pfeilern abfliefiendo Wasser bedeutend 
unreiner wio auf der Myslowitzgrube und mu(3 daher 
eino Y ie l intensivero Kliirnng erfahren. Zu diesem 
Zwecke wird es in das uuterste Abbauort geleitet. 
Die Uberhauen zwischen diesem und der Sohlenstrecke 
siml durch dichte Diimme yersperrt. Ebenso ist das 
Ort gegen das Fahriiberhauen des 4. Bremsberges ab- 
gedammt. Gegen das Fahriiberhauen des 3. Brems
berges dagegen ist ein Uberlaufdamm hergestellt, 
sodafi das Ort ein groftes Klarbassin bildet. Der 
Uberlaufdamm wird entsprechond der fortschreitenden 
Schlammablagerung immer hoher gezogen. Sobald 
das unterste Ort Yollstiindig vcrschlammt ist, 
wird dieselbe Einrichtung auf dem nachst hoheren 
Orte getroffen w'erdeii. Die Klarung des Wassers ist 
so lvorzuglich, daB es zur Kessolspeisung benutzt wird, 
wozu es sich auch deshalb besonders eignet, weil ihm 
durch den Lohm samtliche saueren Bestandteile ent- 
zogen sind.

Erganzend sei noch bemerkt, dafi das Wasser durch 
eine ' besondere, elektrisch angetriebene Itiedlerpumpe 
zu Tage gehoben wird. Die Kicdlerpumpo, welche 
tadellos arbeitet, leistet bei 138 Touren pro Minuto
2 cbm auf 200 m Hohe.

A l f r o d - S c h a c h t .
(Hohenlohe-Hutto.)

Auf dem Alfred-Schachte war das Schlammversatz- 
Yerfahren nicht im Iietrieb, auch boton die Einrichtungen 
der Rohrleitungen, sowie die Baumethoden niclits Neues. 
Von Interesse war nur die den vorhandenen Yorlnilt- 
nissen angepaCte Anlage des Fulltrichters.

In einer Entfernung Yon ca, 300 m vom Alfred- 
schachte befand sieli unmittelbar b e i. einem Sandlager 
ein altes Bohrloch y o u  500 mm lichter W eite und 
30 ni Tiefe. Dieses ist in den obersten 7-i-8 in aits- 
geinauert, die weiteron 10 m sind verrohrt, der Rest 
des Bohrloches steht ohne Aiisbaii. Die Sohle des 
Bohrloches ist m it dcm Alfredschachte durcli eine ein- 
fallonde Streeke Ycrbimden. Gięich unter dem Bohr- 
loclie steht ein blinder Schacht, welcher bis zu dem 
m it Schlammversatz auszubauenden Mozo hinabreiclit.

Da es Schwierigkeiten maclite, in das enge Bohr
loch dio Schlammleitung einzjibauen, andererseits aber 
das Bohrloch wegen seiner giiiistigen Lage zum Transport 
des Sandes benutzt werden sollte, tra f man folgende 
Einrichtung:

Dio Abwasser des Alfredśchachtes werden durch 
diesen und die erwahnte einfallende Streeke in einer 
100 mm Rohrleitung a (Fig. 11) bis zur Sohle des 
Bohrloches geleitet. Daselbst stromen sie durch eine

Brause auf den in dem blinden Schachte eingebauten 
Fiilltrichter b gewohnlicher Konstruktion. Der Sand 
wird trocken von Tage in das Bohrloch himinter- 
geworfen, fiillt aber, um den Rost des Fulltrichters nicht

Fig. 11.

zu bcschadigen, erst auf eine sehriig angeordnete Eisen- 
platte c, yon der er in den Trichter rutscht. Die 
Einrichtung soli sich im Hetriebo g u t bewiihrt haben, 
Yerstopfungen des Bohrloches sollen nicht vdrgekommen 
sein; der Bctrieb, welcher im W inter still lag, soli 
demiiachst wieder aufgenommen werden.

Um die Yerrohrung des Bohrloches moglichst zu 
schoncn, ist oben im Bohrloche ein Trichter d m it 
ca. 250 mm unterer Olfming angehracht, damit der 
Sand moglichst in der Mitte frei heruntorfallt.

A r  n o 1 d S ć h a c li t.
(Iiorsig-Werke.)

Das SSilammversatzverfahren auf dem Arnold- 
schachte bietet in zweifacher Bezielmng Interessantes. 
Einmal sind versuchsweise Anderungen in der Wasser- 
zufuhrung zum Trichter getroflen worden, und dann 
handelt es sich hior um den Abbau eines Yollstiindig 
horizontal liegenden Flozes. Es stehen zwei Full- 
trichter in Gebrauch, welche vorlaufig noch abwechsolhd 
an einer Rohrentour arbeiten. Spater soli jedoch noch 
eine zweite Rohrleitung eingebaut werden.

Bei dem ersten Trichter ist die Rostflache 1 x 1,5 m 
groi?>. Der R ost'besteht aus zwei Lagen y o u  40 mm 
Rohren.

Die einzelnen Rolne a (Fig. 12) sind mit 100 mm 
Zwisehenraum derart verlagert, da(3 die der ersten 
Lage diejenigen der zweiten Lage recbtwinklig kreuzęn. 
Die Rohre je einer Lage stehen m it einem scitlich 
augeordueten Hauptrohrć b in Verbindung, welches 
ihnen das Spillwasser zufuhrt. Zu beiden Seiten der
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Rostrohre sind eine Roihe von 2 mm Óffnungen an- 
gebracht, durcli welclie das Spulwasser austritt und den

Fig. 12.

Rost abspult. Der zweite Trichter hat in der Mitte 
einen zylindrisclien Teil a (Fig. 13), um welchen 
ein ringfórmiger Raum b angeordnet ist, in den das

F ig . 13.

Spulwasser durch ein Rolir c hineingedruckt wird. 
Aus diesem Rannie spritzt das Spiilwasser durcli vier 
Reihen von 2 mm Óffnungen auf den Rost d. welclier 
gleicli unter dem zylindrisclien Teile des Trichters liegt. 
Auf dem Arnoldscliachte war dieser Rost yersuchsweiso 
mit Lochem yon ca. 120 mm im Quadrat rersehen, 
doch erwiesen sich dieselben ais zu groC, denn beim 
Aufgeben mehrerer W agen hintereinander fiel der Sand 
so schnell durch, dafl sieli das S-formige Stiick f der 
Schlammleitung verstopfte. Zum Teil m ag dies audi 
wolil daran gelegen liaben, daB das Stiick f sehr iłach 
angeordnet war.

Das Spulwasser wurde auf dem Arnoldscliachte, da 
natiirliches Gefalle nicht Yorhanden war, durch eine 
besondere Pumpe auf ca. 5 Atm. gebracht. Die Rohr- 
leitung, welche ebenso eingerichtet ist wie auf Myślowi tz- 
gmbe, fallt zunachst saiger bis zur 160 m Sobie und 
von da in einer geneigten Strecke bis zur 206 m Sohle, 
auf welclier ein 3,5 m machtiges Floz bei horizontaler 
Lagerung in Bau steht. Abbau- und Yerschlamm-

methóde sind oben fal Is den Myglowitzer YerhiUtnissen 
nachgebildet, nur mul3 infolge der horizontalen Lagerung 
besonders darauf geachtet werden, dafi am Schlusse des 
Yerschlammens eines Abschnittes das Rolir fest unter 
das Hangende gelegt wird. Alsdann wird durcli die 
Gewalt des Wasserdruckes der Sand ebenso fest unter 
das Hangende gedriickt, wie es bei einem Einfallen 
von 15° beobachtet wurde. N atiirlidi muB hierbei 
auch der Damm, durch welchen das Eiustromen sta tt- 
findet, bis fast unter das Hangende gesclilossen Werden.

Die Sandgewinnung geschieht auf dem Arnold- 
schachte vorlaufig noch m it Handarbeit, doch ist bereits 
ein Bagger aufgestellt, der demnachst in Betrieb ge- 
nommen werden soli. Der Transport des Sandes zum 
Scliaclite wird ebenfalls provisorisch durch Pferde be- 
sorgt, doch ist Lokomotivforderung vorgesehen.

C o n c o r  d i a g r u b e.
(Donnersmarkhutte.)

Von besonderem fnteresse ist bei dem Schlamm. 
versatzverfahren der Concordiagrube nur der Umstand, 
dać an Stelle des Sandes granulierte Hoohofenschlacke 
yorwandt wird. N ur einige Meter von den Hochofen 
der Donuersmarkhiitte entfernt ist ein besonderer 
Schacht abgeteuft worden, durcli welchen die Rohr- 
leitimg iu die Grube gefiihrt ist. Die von den Hoch
ofen abgehende, gliiliende Schlacke w ird  sofort nach 
ihrem A ustiitt aus den Ofen durch Wasserzusatż gra- 
nuliert. Es wird soviel Wasser beigemengt, da(3 der 
Schlackensaiid m it geringem Geftille in ein neben dem 
Scliaclite liegendes Bassin flieBt. Aus diesem wird er 
zugleich m it dem W asser durch ein Becherwerk lioch- 
gehoben und fallt dann unm ittelbar auf den im Scliaclite 
Ycrlagerten Fiilltrichter.

In diesem wird durch Zuleitung von Wasser der 
notige Fliissigkeitsgrad hergestellt. Es sind ungefahr 
1,5 cbm Wasser auf 1 cbm Schlackcnsand erforderlidi. 
In der Grube is t  das Verfahren dasselbe wie auf den 
anderen Schachten. Der Schlackensaiid lagert sich 
ebenso fest wie der Quarzsand und der Lehm, doch 
wird er sich wahrscheinli|h mehr zusammendrucken.

Die auf den ubrigen Schachten verwandten Sande 
sind ais Quarzsplitterchen kompakte Korper, Hocliofen- 
schlacke jedoch ist selbst in fein granulierter Form 
immerhin poroś, und ihr Zusammendruckbarkeitsgrad 
wird daher auch liolier sein. Das Erlnirten des 
Schlackensandes, d. h. das Binden, tr i t t  erst nach etwa 
-4 Woclien ein, also wahrscheinlich erst dann, wenn er 
schon durch den Gebirgsdruck zusammengeprefit ist. 
Infolgedessen w'erden die m it Schlackcnsand yersetzten 
Abbaue auf die Nachbarpfeiler auch wahrscheinlich 
einen groGeren Druck ausiibeii. doch lieO sich dies auf 
Concordiagrube nicht feststellen, weil das in Bau be- 
findliche Floz sehr gutes Nebengestein hat und das 
Yerfąhren noch nicht geniigend lange in Anwendung ist.
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•. Zu bemerken ist noch, daB der Sćhlaekeńsand .nacli 
dem Trocknen nnd teihvei.se auch schon iu feuchteni 
Zustande Gase. ausdunstet, welche allerdings nach Aus- 
sage der Beamten der Concordiagrube nicht beliistigend 
wirken sollen, wahrscheinlich aber boi _ schwacber 
Yentilation Kopfschmorzen erzeugen werden. A uf allen 
ubrigen Gruben ist das Yerfahren erst in der Aus- 
fuhrung begriffen. In Ergiinzung des. yorstehenden 
Berichtes soli noch das Schlammversatzverfahren, wie 
es auf der Zeche

v e r .  S a 1 z e r  & N e u a c k  
(Firm a F. Krupp, Essen) 

in Auwendung stellt, beschrieben werden.
Im  Gegensatz zu den oberschlesischen Gruben wird 

auf Siilzer & Neuack das Yersatzmaterial nicht von

Fig. 14.

Tage ber eingeschlammt, sondern in Forderwageu zur 
Wettersohle gebracht. Auf dieser Sobie wird es durch 
Pferde zu einem blinden Schachte gefuhrt, in welchem 
der Fulltrichter augeordnet ist. Zur Yerwendung ge- 
la r ip  Kessel- und sonstige Sehlaeke, aus welcher durch 
Absieben alle Stiicke iiber 80 nim Korngrofie entfernt 
sind. AnBerdem werden die WasCnberge unter 30 mm 
Korngrofie miteiugesehlammt.

Der Fulltrichter a (Fig. 14) iStaus Kolz hergestellt und 
innen m it Eisenblech beschlagen. Er ist in die fruheren 
Fordertrume des blinden Schachtes eingebaut, lauft aber 
nach unten derartig einseitig zu, daB die anscblieBende 
Rohrleitung b im Fahrtrum  liegt. Das uutere Ende 
ist m it einem Schieber c zum Regulieren der AusfluB- 
ofFnung versehen, welcher durch den Hebel d von oben 
her betatigt wird. Oben ist der Trichter durch einen 
sclimiedeeisernen Rost f  von etwa 2 m im (Juadrat ab- 
geschlossen, dessen Durchgangsoffmmgen 50 mm weit 
sind. Ueber dem Trichter liegen zwei Kreiselwipper g, 
m it welchen das Materiał aus den Forderwageu auf den 
Rost gestiirzt wird. Die Anlage von zwei Wippern war 
erforderlich, weil die Gesamtanordnung ein Durcli- 
schieben nicht ermogliclite und bei dem zeitraubendoii 
Zuiuckziehen der leeren Wagen m it einem Wipper nicht 
genug Materiał gesturzt werden konnte. Rei der 
jetzigen Einrichtung konnen iu der Stunde bis zu 
90 Wagen bewiiltigt werden.

Das erforderliche Spiilwasser wird einem hinter dem 
Trichter liegenden Bassin h durch zwei Rohre i ent- 
nommen. Diese liegen an der steilen Seite und in der 
Mitte iiber dem Trichter tuid bespulen durcli eine lieihe 
von GiFnungeii den Rost. AuBerdem wird nach jedes- 
maligem Stiirzen eines Wagęns durch einen - Arbeiter 
noch Wasser mittels eines an das Bassin angeschlossenen 
Schlauches zugesetzt. Dieses W asser wird zweckmaBiger- 
weise beim Stiirzen von Waschborgen gleichzeitig dazu 
beimtzt, das Wageninnere von etwa noch auhaftenden 
Bergen zu reinigen.

Der Wasserverbraucb stellt sich auf etwa 2 cbm 
pro cbm befOrderten Materials, doch muB hierbei gleich 
bemerkt werden, daB es sich um anormale Yerhiiltnisse 
insofern handelt. ais die Rohrleitung zum Teil m it 
starker Neigung verlegt ist. Bei stets fallender oder 
doch horizontaler Leitung durften 1,5 cbm hinreichend 
sein. Die Rohrleitung selbst ist im allgemeinen nach 
den sehlesischen Prinzipien ausgebildet, nur sind engere 
Rohre, und zwar von 130 mm lichter Weite, verwandt. 
Sie sind aus Stahl verfertigt und haben 6 mm W and- 
stiirke. Die Krummer sind auch hier aus StahlguB, 
Schieber kommen nicht zur Anwendung, weil sie sich 
angeblich leicht verschlammen. Um den Wasserstrom 
aus der Hauptleitung in eine Abzweigung zu leiten, 
wird aus ersterer ein Pafistuck entfernt und durch einen 
an die Abzweigung anschlieCenden Krummer ersetzt. 
Die gegenwartig in Betrieb befindliche Rohrleitung fa llt 
zunachst yon dem Fulltrichter aus 60 m saiger bis zu,
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Bansohlc lierunter, wird auf dieser einem Brerhsberge 
im Floze Rottgersbank zugefflhrt, steigt in ihm 30 m 
bei 20° Einfallen in die Hohe ‘ und wird dann den 
einzelnen Bauen durch die Abbaustrecken zugefiihrt.

------------------- / i ( > t i r h ‘i t u r i j  / ' c l  . ^ y c / i l c L n u n t ' ( 2J ' & -  P b r C a  J i ł y ^ ł i ,
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Eig. 15.
Der Abbau erfolgt mittels Stofibaus. Die etwa 18—20 m 
hohen Pfeiler werden in ca. 3 m breiten schwebenden 
Stofien hereingewonnen. Sobald ein solclier Stofi a 
(Fig. 15) ausgekohlt ist, wird in 1 m Abstand von

der anstehenden Kohle ein moglichst dichter Brettef- 
verschlag b von der Soliło der unteren Strecke bis zur 
Sohle der oberen Strecke angebracht. Alsdann wird 
m it dem Yerschliimmen dieses Abschnittes begonnen. 
Sieli hierbei herausstellende Undichtigkeiten des Yer- 
schlages werden m it Heu verstopft. Steigt der Vorsatz 
bis zur oberen Strecke, so wird auch an den Dampi- 
stempeln dieser Strecke entlang ein Yerschlag c vom 
Liegendcn bis zum Hangenden angebracht, damit der 
Yersatz auch den oberen Rand des Pleilors bis diclit 
unter das Hangendo ausfullt.

Gleichzeitig m it dem Yerschliimmen des ausgekohltcn 
Pfeilerabschnittes wird von den Hauern wieder m it dem 
Aufhauen eines neuen Stofies begonnen.

Das durch die Yerschlage dringende Wasser IlieBt 
auf der unteren Strecke zum Fahriiberhauen bezw. 
Bremsberge. Hier wird es aufgefangen und in ver- 
zinkteu Eisenblechlutten von 300 mm Durchmesser zur 
Sohlenstrecke geleitet. Durch den ziemlich grofien 
Wassergraben der Strecke fliefit es langsam, und sich

I infolgedessen abkliircnd. einer m it komprimierter Luft 
angetriebenen Pam pę zu, welche os wieder zur W ottor- 
sohle in das Bassin neben dem Fulltrichter zuriickhebt.

Fig. IG.
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Dio verlialtnismafiig geringe Abklarung fen iig t hier, 
weil einerseits ein grofier Teil der tonigeu Bestandteile 
der Wasclibergo bereits durcli die beigemengtc Kessel- 
asclie aufgenommen wird, und andererseits dio Pumpe 
so konstruiert ist, daB sie ziemlich unreines Wasser 
lieben kann.

Nach Angabo der Betriebsleitung werden in die 
Pfeiler an Materiał 90 pCt. der gewonnenen Kohlen 
eingcschlammt, sodafi man nur auf ganz rainimalo 
Senkungen zu rechnen braucht. łnfolgedessoii wird auch 
beabsiclitigt, die unter der Kruppschen Fabrik noch 
anstehenden Sicherheitspfeiler abzubauen und nach dem 
Schlammversatzverfahren auszufullen.

Fig. 16 zeigt in schematischei Darstellung, wie der 
Abbau m it Schlammversatz spaterhin ausgefiihrt werden 
soli. Zweifellos wurde der Yersatz noch besser, wenn 
die porose Kesselasche nicht verwandt wurde. Dieses 
Materiał wird sich zweifellos mehr zusammendrucken, 
ais man annimmt, sodafi etwas mehr ais lOpCt. Senkungen 
zu erwarten sein durften.

Boziiglich der Versatzkosten gibt die Yerwaltung folgen
des an: Kosten desHandversatzes pro Tonne gewonnener 
Kohle 1,05 o//., Kosten des Schlammversatzes pro Tonne 
Kohlen ausschliefilich der Kosten fur die Rohre und 
fur die Wasserhebung 0,80 JL  Die Kosten fur Rohre 
und W asserhebung durften nach den obersehlesischen 
Erfahrungen 0,20 J l  nicht iibersteigen, sodafi sich die 
Gesamtkosten beim Schlammversatz auf 1,00 Jl. stellen 
durften.

Die Kosten sind auf Siilzer-Neuaek wohl deshalb 
erheblich hoher ais in Oberschlesien, weil einmal das 
Absieben der Kesselschlacke noch durch Handarbeit 
bewirkt wird, und andererseits das Materiał in Forder- 
wagen in die Grube geschafft und dort noch auf grófiere 
Langen m it Pferden transportiert wird. Zur Yer- 
ringerung der Kosten fiir Absieben wird beabsiclitigt, 
ein Becherwerk, verbunden m it Separation, aufzustellen.

A n w e n d b a rk e i t  des S c h la m m v e r s a tz v e r f a h re n s  
im  R u h  rk o  h 1 en r ev ier.

Die allgemeine Einfiihrung des Schlammversatz- 
verfahrens scheitert im Ruhrkohlenrevier zweifelsohne 
in erster Linie an der Matcrialfrage! lii der gliick- 
liclien Lage der obersclilesisclieu Gruben, das Yersatz- 
material in Form von Sand oder ahnlichem Materiał 
in unmittelbarer Nalie zu haben, mag sieli vielleicht 
die eine oder andere Zeche befmden; die grófiere Mehr- 
zalil der Zechen wird kein Materiał zur Verfiigung 
haben, oder aber die Transportkosten und die Belastung 
des Betriebes werden etwa zu erzielende Yorteile von 
TOrnherein illusorisch machen. Hochofenschlacken k5nnen 
fur eine a l lg e m e in e  Einfuhrung nicht in Frage 
kommen, da sie im Verhaltnis zu der Forderung im 
Rulirkohlenrevier nur in verschwindend kleinen Mengen 
zu haben sein werden.

Das Sch]ammvcrsatzverfahren wird daher bei liiis 
nur lokale Bedeutung erlaijgen und bei gegebenen Ver- 
haltnissen nur subsidiiir zur Anwendung kommen konnen, 
wenn es gilt, wichtigo Tagesgegenstande wirksani zu 
schlitzen.

So wird das Yerfahren in grófierem Umfange vor- 
teilhaft Yerwertung finden auf der Zeche ver. Siilzer & 
Neuack-Esseh, welche liiitten in der Kruppschen Fabrik 
liegt, von wo ihr samtliche Schlaukeii m ittels der Fabrik- 
balin, also unter ganz unbedeutęnden Transportkosten, 
zugefiilirt werden konnen.

Das Gleiehe g ilt vielleicht fur dio Zeche Prasidont, 
welche in unm ittelbarer JSTilhe der Schlackenhalde des 
Bochumer Yereins liegt.

Auch solche Zechen, welche grofie Bergehalden und 
viele Wasclibergo zur Verfiigung haben, werden fiir 
bestimmte Teile ilires Grtibenfeldes, die sie besonders 
schutzen wollen, dieses Abbauverfahren zweckmafiig zur 
Anwendung bringen konnen.

Hierbei mufi jedoeh ein Punkt, der iiberhaupt fiir 
das RuhrkohlenreYier von viel grofierer Bedeutung ist 
ais fur Oberschlesien, namlich die Klarung der aus 
den Versatzpfeilern ablliefienden Wasser, besondere Be- 
rucksichtigung fi nden.

Diese Wasser werden namlich durch die tonigen 
Bestandteile der Wascli- und llaldenberge weit mehr 
Yerunreinigt werden ais durcli den Sand in Schlesien 
nnd werden sich infolge der leiehten Losbarkeit des 
Tons im Wasser viel schwerer abklaren lassen. Es 
werden also wahrscheiulich almlicho Verliiiltnisse wie 
auf der Ferdinandgrube in Oberschlesien, welche mit 
stark lehmhaltigem Sande arbeitet, eintreten. Nun ist 
es aber bei dem meist druekhaften Gebirge des hiesigen 
Reviers nichtmoglich, derartig umfangreicheKliirstrecken 
offen zu halten, wie es auf der Ferdinandgrube ohne 
die geringsten Reparaturkosten durch das ausgedehnte, 
auf Jahre hinaus ausreichende System von Yorrichtungs- 
strecken geschieht. Man wird also darauf Bedacht 
nehmen mussen, besondere Puiiipen zu konstruieren, 
welche derart schlammige Wasser waltigen konnen, 
wobei es sich ais zweckmafiig empfehlen wird, diese 
von dem ubrigen Grubenwasser getrennt zu heben und 
sie nach Moglichkeit immer wieder zu dem Schlamm- 
yerfahren zti benutzen. Die zeitigen Pumpenanlagen 
m it zum Heben der Schlammwasser heranzuziehen, 
diirfte wohl in den seltensten Fallen angangig sein. 
Auf jeden Fali waren dann uber Tage grofie Kliir- 
anlagen notwendig, um einem vermehrten Yerschlaminen 
der Wasserlaufe zu begegnen.

Bei der Anwendung von granulierter IlOchofen- 
schlacke oder sonstigem scharfen Materiał w5re besonders 
auf eine einfache und moglichst starkę Konstruktion 
der schleifienden Teile der Pumpe (Y en till Płunger. 
Stopfbuchsen etc.) Rucksicht zu nehmen.
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Ob man das Materiał zweckmaBiger von Tage 
horeinschliimmt, oder trocken bis zu einer bestinimten 
Solili abstiirzt, oder aber auf Fórderwagen einbringt, 
liangfc von den jeweiligen Yerhiiltnissen ab und mufi 
von Fali zu Fali festgestellt werden.

Eine weitere, niclit zu unterschiitzende Sclnvierigkeit 
boi Einfuhrung des Sclilaminversatzverfabrcns im Ruhr- 
kohlenbezirk liegt in der vollstiindigen Yerschiedenheit 
nnserer Flozverhiiltnisse gegeniiber denen des ober- 
sclilesiscben Reviors.

W ahrend in Oberschlesien lediglich maclitige Floze 
m it durchweg gutem Nebengestein bei ziemlich ilacher 
Lagerung gebaut werden, handelt es sich bei uns um 
verlmltnismiiBig schwache Floze mit teil weise sehr ge- 
briichem, tonigem Nebengestein und teils starkem 
Einfallen.

Es ist m it ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dafi 
bei dem schlechteren Nebengestein die Zufuhrung so 
grofier Wassennengen die Reparaturen vermehren wird. 
Diese schon bei Einfuhrung der Berieselung befiirchtete 
Vermutimg hat sich allerdings nicht bewahrheitet, doch 
ist zu berucksichtigen, dafi es sieli bei der Berieselung 
nur um ganz minimale Wassennengen handelt, welche 
bei schlechtem Gebirge schon von den Arbeitern selbst 
auf das geringsto Mafi beschriinkt werden. Bei dem 
Schlammversatzverfahren handelt es sich jedoch um 
bestimmte, grofie Wassennengen, die man nicht be- 
schranken kann, will man nicht die Ausfuhrbarkeit des 
Yerfahrens uberhanpt in Frage stelien. Ais einzig 
zweckmilfiige Abbaumethode kommt daher fiir uns der 
auf Zeche Siilzer-Neuack eingefuhrte Stofibau in Frage, 
weil die unteren Abbaustrecken m it fortschreitendem 
Abbau abgeworfen und zugeschliimmt werden konnen, 
demnach nur die Sohlenstrecken dem schadigenden 
Einflufi des Wassers ausgesetzt sein werden, wenn man, 
wie auf Siilzer-Neuack, Bremsberge und Fahruberhauen 
durch Einbaueu von Abtlufilutten sichert.

Die geringere Miichtigkeit der Floze selbst bietet 
im allgemeinen kein Erschwernis. Das steilere Ein
fallen der FlOzc bietet den Yorteil, dafi sieli der Berge- 
yersatz in sich dichter zusammendrfickt wie bei flacher 
Lagerung. Es kann jedoch auch, wie nachfoigende 
Erorterungen beweisen, Sebwierigkeiten im Gefolge 
haben. Bei der Aachen Lagerung in Oberschlesien 
wird der zu yerschlaimnende Raum in der unteren 
Strecke abge|perrt. Das iibersehussige Wasser liiuft 
anfangs durch den unteren Damm ab. Sobald sich 
Yor ihm genugend Fiillmaterial angesammelt hat, kann 
das Wasser nicht mehr durclidringen, der Pfeiler fullfc 
sich mit Wasser, bis es durch die obere Strecke ab- 
tliefit. Hierbei wird der auf den unteren Damm ge- 
aufierte Druck nicht sehr grofi, da die belastende 
Wassersiiule bei 15 m hohen Pfeilern und bei 15° 
Einfallen nur etwa 4 m saigere Hohe hat. Trotzdem 
mufi nach den Angaben der schlesischen Gruben-

YCrwaltliiig dor Damm yorsichtig abgesteift werden, 
da sonst Damnibruche erfolgen. Bei steilerem Ein
fallen, etwa bei 50°, wird die Druckhohe des Wassers 
bei gleicli bohem Pfeiler bereits 12 m, also der Druck 
schon anniihernd V j2 Atm. betragen, wenn man das 
holiere spezifischo Gewicht des schmutzigen Wassers 
in Betracht zieht. Der Damm wird also bedeutend 
starker gemacht werden miissen.

Berucksichtigt man nun, dafi ganz schwache Floze, 
etwa solche von 0,5 m Miichtigkeit, rentabel nur in 
sehr hohen Pfeilern gebaut werden konnen (auf Alma 
bis zu 70 m ), da sonst die durch das Nachreifien der 
Orter entstehenden Kosten zu ungunstig auf die Selbst- 
lcosten eitiwirken, so erscheint es fraglich, ob man die 
Versćh]iige im Einfallen des Fl5zes nach dem Yerfahren 
auf Siilzer-Neuack (ą in Fig. 17) wird stark genug 
machen konnen.

otiec&c.

Fig. 17.

Sollte dies niclit angiingig sein, so bliebe nur das 
Abdammen der unteren Strecke ubrig. Diese verhaltńis- 
mafiig kleinen Daninie wird man zweifellos genugend 
stark ausfuhren konnen. Durch das Zuschlammen des 
Pfeilers wird dann aber die W etterfuhrung unterbroehen. 
Es wird daher liotwendig werden, schon vorher im 
gesehlossenen Stiicke eine neue Wetteiwerbindung 
(b in Fig. 17) herzustellen, was den Betrieb sehr ver- 
teuert. In Oberschlesien treten diese Yerhaltnisse nicht 
so unliebsam in Erscheinung, weil bei den machtigen 
Flozen nur in ganz niedrigen Pfeilerhohen gearbeitet 
wird, weil ferner die Herstelluiig eines W etterdurch- 
hiebes keine besonderen Kosten verursacht und weil 
wegen des vollstandigen Fehlens der Schlagwetter 
Komplikationen des Betriebes nicht zu erwarten sind.

Ob bezw. inwieweit diese Bedenken zutreffend sind, 
werden praktische Versuche ergeben miissen. Keines- 
wegs sind sie so sehwerwiegender N atur, dafi sie unter 
sonst gunstigen Verhiiltnissen die Einfuhrung des 
Schlammversatzverfahrens in Frage stelien konnten.

F iir  d a s  S c h la m m v e r s a tz v e r f a h re n  in  F r a g e  
k o m m en d e  Y e r h a l tn i s s e  a u f  S c h a c h t  A lm a.

Der vollstimdigen Einfuhrung des Schlammversatz- 
yerfalirens steht auch auf Alma der Mangel an dem 
erforderlichen Materiał im Wege. Es wiiren niimlich 
bei einer Tagesforderung von 2000 Tonnen rund
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1800 cbm Yersatematerial tiiglicli notwendig. Yon 
diesen werden ca. 700 cbm im eigenen Betriebe ge- 
wonnęn, sodaB .1100 cbm fremdes Materiał ■ bescbalft 
werden muBten. Hierzu wurde weder die gesamte 
Schlackenproduktijm des Sclialker Gruben- und Hutten- 
Yereins nocli audi auf die Dauer die yorhandene 
Sclilackenhalde derselben Gesellschaft ausreichen. Bei 
Benutzung der Haldensclilaeke wiire auBerdem nocli zu 
beriicksichtigen, daB eine Steinbrecheranlage von be- 
deutenden Dimensionen erforderlich sein wurde, um 
die notwendigen Mengen der sehr harten Scblacke auf 
ilie erwiinschte KorngroBe zu bringen. Zudem wiire 
an Ort nnd Stelle ein Bohrloch bis zur 301 m-Sohle 
zum Abstiirzen der Scblacke abzuteufen und zu verrohren.

Selbst wenn man von dem Yersetzen der Baue in 
dem sudlichen Feldesteile Abstaud nehmen wollte, weil 
dort die Tagesoberfliiche weniger bebaut ist, muBte 
immerhin noch reiehlich die Halfte der oben angegebenen 
Menge, also etwa 600 cbm fremdes Materia], taglich 
bescbalft werden, da aus dem nordlichen Feldesteile 
etwas mehr gefordert wird ais aus dem sudlichen.

Aber auch dieses Quaiitum wird schwerlich zu 
beschalfen sein, weil die jetzige Schlackenproduktion des 
Sclialker Gruben- und Hutten-Veveins meistens in 
granulierter Form an Bauunternehmer yerkauft wird, 
der Rest aber, sowie der groBere Teil der Schlacken- 
lialden von der genannten Gesellschaft sehr wahr- 
scheinlich fur ilire Zeche Pluto reśęryiert werden wird. 
Die Schachtanlage Alma wird daher nur auf eine 
verhiiltnismiiBig kleine Materiallieferung rechnen und 
dementsprocbend auch nur einen Teil der Fettkohlen- 
partie m it Schlammversatz abbauen konnen. Mit Riick- 
sicht auf die Tagesoberflache wurde os am empfehlens- 
wertesten sein, hierzu die Flozgruppe Gustav-Robert zu 
wiihlen, da dereń Baue uber der zuniichst in Betracht 
kommenden 429 m-Sohle den am starksten bebauten 
Teil der Gemeinde Bulmke, die Kesselfabrik Orange, 
die RohrengieBerei und yielleicht auch schon die Hoch- 
ofenanlage des Schalker Gruben- und Hutten-Yereins 
schiidlich beeinfiussen werden. Rechnet man fur die 
Floze genannter Gruppe eine Miichtigkeit von 5 m  und 
auf eine Gesamtmachtigkeit der F e tt- und Esskohlen- 
grnppe von 15 m, so jwurden dnrchschnittlich 33 pCt. 
der Fettkohjenforderung, also rund 330 Tonnen aus der 
Gruppe Gustav-Robert taglich zu fordern sein. Dem- 
entsprechend miiBten hierfiir pro Tag 300 cbm Yersatz- 
material in die Grube geschafft werden. weil die in 
der Grubo fallenden Berge zum Handyersatz in den 
iibrigen Flozen dienen mussen. Aus der Wasche ergeben 
sich taglich ca. 100 cbm Wascliberge, es miiBten 
demnach taglich noeh 200 cbm Hochofenschlacke zu- 
gesetzt werden. Einen Teil des Materials von der 
yorhandenen eigenen Halde zu entnehmen, erscheint aus 
folgenden Granden nicht angangig:

1. Die Halde umfaBt ca. 90000 cbm; diese miiBten 
auf die Zeit des Abbaues der iu Frage stehenden Floze 
verteilt werden, wenn man sich nicht der Gefalir ans- 
setzen will, spiiter an Materialmangel zu leiden. Der 
Abbau der Floze wird,ca. 15 Jalire in Anspruch nehmen, 
demnach muBten tiiglicli rund 20 cbm der Halde ab- 
getragen werden.

2. Auf der Halde steht das Wasserkuhlwerk fiir 
die Nebenproduktengewinnung. Dasselbe miifite ab- 
gebroclien und an anderer Stelle wieder aufgebaut, oder 
yielmehr durch ein neues ersetzt werden, weil der 
Umbau Betriebsstorungen heryorrufen wurde. AuBerdem 
muBte ein Hochbassin angelegt werden, um den erforder- 
lichen Wasserdruek in dem Kutii- bezw. Waschwasser 
zu erhalten.

3. Die von der Halde gewonnenen Berge m it der 
Forderung einzuhitngen, ist nicht angiingig, da die 
Ffirderoinrichtungen bei 2000 Tonnen Forderung yoll- 
stiindig belastet sind und schon das Fordern der Waseh- 
berge die Kohlenforderung haufig beeintrachtigt.

4. Die Haldenberge muBten demnach entweder von 
Tage eingeschliimmt oder in einem Rohre abgesturzt 
werden. Es miiBte also fur die geringe Menge Halden
berge eine iihnliche Steinbrecheranlage m it Rohrleitung 
gescliaiTen werden wie fiir die Hochofenschlacke.

Fur den Transport des Yersatzmaterials in die Grube 
sind folgende Gesichtspunkte mafigebend.

W ill man das gesamte Materiał (300 cbm) von Tage 
ber e in sc h litm m e n , so muB man, wenn man 2 cbm 
Wasser auf 2 cbm Versatzmateriał rechnet, auf 600 cbm 
W asser pro Tag oder 0,42 cbm pro Minuto Bedacht 
nehmen; Hierzu die gewohnlichen Zufłfisse, etwa
0,23 cbm, ergibt ein zu wiiltigendes Wasserquantum 
yon 0,65 cbm. Da m it der jetzigen W asserhaltung, 
selbst wenn die Wasser yollig gekliirt dem Sumpfe 
zugefuhrt werden konnten, eine solche Leistung nicht 
erzielt werden kann, so wurde die Neuanlage einer 
unterirdischen W asserhaltung erforderlich. Diese setzte 
wiederum die Anlage einer Primarstation und die 
Verstiirkung der Kesselbatterie oder Ausfuhrung der 
Zentral-Kondensation yoraus. Die Wasser Rheinelbe ł l l  
zuflieBen zu lassen, ist nicht angangig, weil diese 
Anlage an sich genugend belastet ist, dann aber auch 
die Wasser nicht mehr zuruckgewonnen werden konnten. 
Es wurde also nichts anderes ubrig bleiben, ais das 
Materiał t r o c k e n  zur 301 m Sohle zu schaffen und 
von dort ber in iihnlicher Weise wie auf Siilzer-Neuack 
einzuschlammen. Die Wascliberge konnten in diesem 
Falle nach wie vor mit der Hauptforderung eingehangt 
werden; die Hochofenschlacke muBte, wie bereits bc- 
merkt, in moglichster Nahe des Lagerplatzes durch 
Steinbrecher zerkleinert und durch ein Bohrloch von 
400 bis 500 mm bis zur 301 m Sohle trocken ab
gesturzt werden. Es wiire dann noch eine Telephonanlage
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crfordeilich, um das Einfuhren des Materials von der 
Grube aus rogulioren /u  konnen.

Das zum Einschianimon erforderliclie Wasser wurde 
alsdan.i nur vo:i dor 429 zur 301 m Sohle zu heben 
sein, wozu sieli am bosten lcleine Duplexpumpfn m it 
Druckluft uitrieb eigitcn diirfton, welche je eino in jeder 
A bteilungdas Wasser in besondere, auf der 301 iu 
S oh || eingerichtete Bnssins drucken miiBten.

Bevor man jedoch an die Ausfiihriing eines solcheu, 
m it gro (Jen Kosien vorbundeńen Projektęs horantritt, 
ersebeint es angebracht. zunachst einen. Yersuch im 
kleińen iiber die Anwendbarkeit des Yerfahrens boi 
steilem Einfalfen vorzunehmon. Hierzu wiirdo sich am 
besten der wostliche Feldesteil des Flozes Mathias der 
429 m Sobie eignen. Wio ans Fig. 18 ersichtlich,

M l  30'! w AtfcŁ-.

Fig. 18..
ist in diesem Floz bereits ein Bremsberg m it zugehorigen 
Fahriiberhauen hergestellt, ferner sind sowohl die 
Sohlenstrecke, wie auch die Orter Nr. 2 und 3 in der 
Auffahrung begriffen. Nachdem diese Orter eine Lange 
von 150 bis 200 m erreiclit haben, soli der dazwischen 
liegende Pfeilor ruckwiirts m it Bergeversatz abgebaut 
werden. Fur diesen Pfeiler lieOe sich m it geringen 
Kosten Schlammversatz auf folgende Weise einfuhren:

In dem Hauptąuerschlage der 301 m Sohle stehen 
ungefahr 0,2 cbm Grubenwasser zur Yerfugung, welche 
jetzt durch den Querschlag dem Schachte zuflieBen und 
dort zu dem Sumpfe der 351 m Sohle hinunterfallen. 
Dieses Wasser konnte man mittels eines Stralilapparates. 
der sein Druckwasser aus der Berieselungsleitung 
empfangt, in ein neu herzuśtellendes Bassin, welches 
einige Dieter uber der Sohle liegen miiCte, heben.

Ein Fulltrichter ahnlicher Konstruktion wie der auf 
Salzer-Neuack in Betrieb befindliehe konnte mit ge- 
ringem Kostenatifwand uber dem Fahruberhauen her
gestellt und die Rohrleitung in diesem bis zum Ort 
Nr. 3 Yerlegt werden. Eine 130 mm Stahlrohrleitung 
wiirde liir den vorliegonden Fali yoltśtandig genugen, 
selbst wenń man, um den Yersuch etwas ausgedelmter

zu gestalten, noch das Ort Nr. 4 treiben und so zwei 
Pfeiler in Betrieb setzen wollte.

Die aus dem Pfeiler abflieBenden W asser wurden 
durch das Fahriiberhauen der 429 m Sohle zugefiihrt 
und in dem ca. 700 m langen Hauptquerschlage dem 
Schachte ztiflieOeii. Die Wassersaige dieser Sobie ist 
in groRen Dimonsionen gelialten, sodafi das W asser sieli 
geniigend kliiren konnte, bevor es in den Sumpf der 
429 m Sohle gelangt. Die hier aufgestelltcn beiden 
Piimpen mit Druckluftantrieb wurden dann die Wasser 
zum Sumpfe der 351 m Sohle heben.

Fiir die oberirdische Wasserhaltungsmaschino wurde 
also dieser Versuch keine Mehrarbeit bedeuten.

Dio Anlagekosten fur* den Yersuch betragen:
1. Fiir ca. 300 m 130 111111 Roliró incl.

Einbauen, Sehrauben und Dichtungen . . 3 G00 J L

2. Herstellung eines Basśihs fiir etwa 100 bis
150 cbm Fassungsverm ogen.......................  2 000 „

3. Herstellung des Fulltrichters etc. . . . 400 „
Summa 6 000 J L  

Zu berucksicbtigen ist, dafi diese Anlage nicht nur 
fiir das Floz Mathias, sondern auch fiir die Floze 
Gustav-Robert in derselben Abteilung, welche spater 
ojiierschlagig m it Matiiias verbunden werden sollen, 
ausreichen wiirde.

Zum Naehweise dci- Rentabilitiit der provisorisclien 
Schlammversatzeinrichtung mogen noch folgende An- 
gaben dienen:

Die Anlagekosten betragen nach Vorstehendem rund 
(3000 J L .  Unter Berucksichtigung, daB die Leitungen etc. 
in Schlesien bei sehr starker Henutzung bis zu 2 Jaliren 
halten, daB demnach die Leitung auf Alma bei der 
viel geringeren ]\Ienge taglieh zu transportierenden 
.Materials, welches auBerdem noch weicher ist, eine be- 
deutend hingere H altbarkeit haben wird, erscheinen
15 pCt. fur Zinsen und Amortisation angemessen. 
Hieraus ergibt sich eine jiihrliche Ausgabe von 900 J L  

oder, da pro Tag 180 W agenBerge eingesclilammt werden,

eine Ausgabe pro W agen von gQQ “  0,17 J L

Zum Sturzen der Berge in den Fulltrichter sind 
zwei Mann erforderlich. Die Kosten fur das Sturzen 
stellen sich demnach, da pro Sehicht 90 W agen ein- 
geschliimmt werden und die Schlepper 3,00 J L  Schicht-

2 3
lohn erhalten, auf ;)(| =  0,067 J L

Fur die Herstellung eines Pfeileryerschlages sind 
erforderlich:
29 Stempel, 2,5 m lang, ii 0,69 J L  — 20,01 J L

18 .2 ,5  45 qm Verschlagsleinen a 0,1825 =  8,21 ,,
4 Hauerschichten a 5,00 J L  — 20,00 „

Also in Summa . . . 48,22 J L

Die Verschlage stehen durchsclinitllich 10 111 aus- 
cinaiidcr. sodaG bei 18 111 Pfeilerhohe und 2,25 111 FKiz-
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m achtigkeit 18 . 2,25 . 10 — 405 cbm =  810 Wagen 
Waschberge erforderlich sind, um einen Abschlag aus- 

. zufiillen. Demnach stellen sich die Yorsclilagskosten 
48 22

pro W agen auf — 0,060 J L  
o IU

Die Gesamtkosteri fur das Versetzen eines Wagens 
Berge betragen also:
1) fur Yerzinsung etc. des Anlagokapitals . 0,017 J l .

2) „ Stiirzen in den Fulltrichter . . . 0,067 „
3) „ Herstellung u. Materiał derVerschl;ige .0,060 „

in Summa . . . . . 0,144 J l .

oder pro 1 cbm Berge . 0,288 J L

Von M itte Mai bis Ende August cr. sind nun 
10 002 Wagen Kohlen aus den Schlammversatzpfeilern 
gewonnen und 8718 Wagen Berge, also pro Tomie 
Kohlen 0,87 cbm Berge, eingeschlammt. Folglich be
tragen die Ycrsatzkosten pro Tomie gefórderter Kohlen 
0,87 . 0,288 -■= 0,251 J L

Bei Handyersatz wurden sieli die Kosten etwa wie 
folgt, stollen:

Der Ausbau von 130 m Rolloch einsehlieBlicli des
Materials kostet — 1 m a 5 J l -  — 650 J L .  (Hierbei
ist angenommen, daB die direkten Herstellungskosten 
durch den E rtrag fur dio gewonnenen Kohlen gedeckt 
werden). Diese Summę ist auf etwa zwei Jalire zu 
verteilen, da nach dieser Zeit das Holz durcli die
Feućhtigkeit der Waschberge verfault ist. Die Kosten 
betragen damach pro Jah r 325 J l .  oder pro Wagen

oor
Berge =  0,006 J L .  Fiir das Stiirzen der

'>()() . loU
Bergó in das Rolloch sind ebonso wie beim Schlamm- 
yersatz pro Wagen 0,067 J L  ęinzusetzen.

Zum Laden der Berge aus dem Rolloche und zum . 
Transportieren derselben in den Pfeiler sind mindestens 
doppelt sovieł Leute erforderlich ais zum Einsturzen, 
weil einmal das Laden aus dem Rolloche bei feuchten 
Bergen, welche schleclit rutschen, selir liistig ist nnd 
weil alle Berge durchschnittlich die halbe Abbaulange 
des Pfeilers geschleppt werden miissen. Es kflnncn 
demnach hier fur pro Wagen 0,134 J L  angenommen 
werden.-

Die Gesamtkosten pro W agen betragen somit:
fiir Herstellung des R olloches.......................  0,006 ~JL

Stiirzen der Berge in das Rolloch . . 0,057 ,,
„ Laden aus dem Rolloch und Schleppen

in den P fe ile r ..............................................0,134 „

in Summa 0,207 J l .

oder pro 1 cbm Berge 0,414 J L

Rechnot man nun, daB etwa 60 pCt. der gewonnenen 
Kohlen durch Berge ersetzt werden, so wurden sich die 
Kosten des Handversatzes pro t  Kohlen auf 0,60 . 0,414 —
0,248 J L  belaufen. Der IIandversatz stellt sich also 
im Floze Mathias (in weniger machtigen Flozen sind

die Kosten des Rolloches bedeutend gniBor) 0,003 J l .  

pro t  Kohlen billiger ais der Schłammvcrsatz.
Diese geringe Differenz diirfte bei Weitom aus- 

geglichen werden durch die Yerringerung der Kosten 
fur Bodensenkungen, die ja  zweifellos in viel schwacliertoi 
MaBe auftreten werden, weil etwa 27 pCt. Berge mehr 
in die Pfeiler gebraeht werden.

AuBerdem erleichtert der Schlammversatz bedeutend 
das Ilauben des Holzes, da die Arbeiter, auf dem mit 
annśihernd horizontaler Oberłlache aufsteigenden Ver- 
satze stehend, jedesmal eine Horizontalreihe Holz rauben 
konnen, wiilirend man boi Handversatz imuier ein 
Nachrutschen der sich in der ganzen Pfeilerhohe auf 
dem LiegendCn festsetzenden Berge befurchten muB.

T ech n ik .
M agn otisch o  E co b a ch tu n g cn  zu  B o ch u m . Die 

wostliche Abweiclmng der Haguetnadol yom Ortlichen 
Mcridian botrug:

1D03

Monat Tag

um 8 Uhr 
vorm. 

a | ^

um 2 Uhr 
nachm.

Tag

um 8 Uhr 
vorm.

“ 1 4

um 2 Uhl 
nachm.
,  | ,

August 1. 12 32,8 12 42,8 17. 12 30,9 12 37,0
2. 12 32,4 12 43,3 18. 12 32,1 12 39,7
3. 12 32,7 12 38,7 19. 12 32,5 12 39,3
4. 12 32,7 12 42,5 20. 12 34,4 12 39,0
5. 12 29,8 12 40,9 21. 12 30,5 12 40,4
G. 12 31,1 12 42,9 22. 12 30,7 12 42,3
7. 12 31,3 12 40,8 23. 12 30,G 12 39,G
8. 12 32,8 12 41,4 24. 12 30,9 12 41,9
9. 12 32,0 12 15,5 25. 12 31,4 12 40,2

10. 12 31,5 12 42,7 20. 12 30,8 12 40,4
11. 12 30,6 12 48,9 27. 12 33,8 12 40,2
12. 12 31,0 12 42,9 28. 12 32,7 12 40,8
13. 12 31,0 12 42,3 29. 12 31,9 12 3S,8
14. 12 29,9 12 41,5 30. 12 31,7 12 44,-fi
15. 12 30,2 12 41,3 31. 12 32,0 12 39,7
IG. 12 32,0 12 40,1

Mittel i 12 j:51,(i8|'12 jll.ic
13,4

Mittel 12 s  36,57 - =  hora 0 • —1F ~

Y o lk sw irtseh aft u n d  S ta tis tik . 
K o h len p ro d u k tio n  im  D eu tsch o n  B e ic h  in  d en  

M on aten  J an u ar  b is  A u g u st  1903. (Ans N. f. H. u. I.)

August Januar bis August

....1902 ~ 1903 1902 1903
T o n u o ii

A. D c n t s c h e n  B e i c h .
Steinkohlen . . 9 091 004 10 070 371 09 320 405 75 917 577
Braunkohlen . . . 3 431 820 3 723 509 27 055 651 28 957 094
K oks............................ 776 741 970 207 5831 100 7 512 032
Briketts u. NafipreG-

steine . . . . 801 218 908972 5 793 837 6 G50 003
B. Kur P r e u B e n .

Steinkohlen . . . 8 003 400 9 449 803 04 857 421 70 922 323
Braunkohlen . . . 2 895 873 3 134 448:22 003 042 24 212 044
K oks............................ 771079 971001. 5 793 984 7 404 027
Briketts u. NaBpreC- -Am  ■'

steine . . . G90 074 780 537 5 075484 5 812140
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E in - u n d  A u sfu h r  d es d e u tsc h e n  Z o llg e b ic ts  an  
S te in k o h len , B ra u n k o h len  u n d  K ok s in  d en  M on aten  

Ja n u a r  b is  A u g u st  1903.

Januar bis August

1902 ) 1903

T o n n e n
S t c in k o h le n .  

E in fu h r  . . 651 083 644 330] 4 069 277 4 362 301
Davon aus : 

B elg ien ...................... 57 528 58 292 304 700 347 143
Frankreich . . . . 451 439 4 194 2 217
GroGbritannien . . 520 906' 511 387 3 300 913 3 466 109
Niederlande . . . 15 537' IG 974 112 795 140 525
Osterreich-Ungarn . 49 901 53 898 338 405 394 024
Ver. St. von Amerika 534 — 4811 14
Britisch-Australien . _ 2 887 50 5 908
Ubrige Lander . . 220 453 3 409 6 361

A u s f u h r  . . 1 427 998 1 581 145 9 957 903 11 199 947
I)avon nach: 

Freihafen Hamburg 43 490 64 127 446 581 40G 300
Freihafen Bremer- 

haven, Geestemunde 15 409 31639 137 529 241 737
B e lg ie n ...................... 20S 501 226 818 1 429 213 1 599 668
Danemark . . . . G 902 9 976 50 201 80 121
Frankreich . . . . 75 727 88 951 520 044 723 052
GroGbritannien . . 2 143 2 456 19 315 21810
l t a l i e n ...................... 1 453 15 465 23 757 40 726
Niederlande . . . 427 088 490 527 2 81G470 3 342 286
Norwegen . . . . 509 746 3 704 3 561
Oesterreich-Ungam . 490 228 492 954 3 408 484 3 512 177
Rumanieu . . . . 5 691 1 903 15 759 4919
ftuGlaiul . . . . 51 103 50 339 360 899 390 732
Fin land...................... 406 930 4 583 0 001
Schweden . . . . 5 873 4 306 24 218 21627
Schw eiz...................... 82 377 91 588 073 821 729 620
Kiautschou . . . . 1 902 -- 14 391 3 233
Ver. St. von Amerika - _ 151
Ubrige Liinder . . 2 470 OO ►fc*

.
-] OO OO 30 220

B r a u n k o h l e n .  
E i n f u h r  . . 683 340 695 623 5 133 974 5 235 436

.. Davon aus: 
Óstcrreich-Ungarn . 083 839 695 603 5 133971 5 235 414
Ubrige Lander . . 1 20 3 22

A u s f u h r  . . 2 338 1 840 14010 15 531
Davon nach: 

Niederlande . . . 250 14 545 601
Osterreich-Ungarn . 1 988 1 800i 13184 14 135
Ubrige Lander . . 100 201 287 795
K oks. I .

E i n f u h r  . . 28 979 37 595 238 180 i 284 071
Dayon aus: 

Freihafen Hamburg .
B e lg ie n ......................
Frankreich . . . . 
GroGbritannien . . 
Osterreich-Ungarn . 
Ubrige Lander . . 

A u s f u h r  . . 
Davon nach: 

Freihafen Hamburg .
B e lg ie n ......................
Danemark . . . .  
Frankroich . . . .
l t a l i e n ......................
Niederlande . . . 
Norwegen . . . .
Osterreich-Ungarn . 
Uumanien . . . .
Ruftland . . . .
Schweden . . . .
Schw eiz......................
Spanien......................
M e i ik o ......................
Ver. St. von Amerika 
Britisch-Australien . 
Ubrige Lauder . .

6210  
13 745 
3 574 
3 570
1 701 

113
181 S77

325
16 792
2 154 

45 633
1887

17 583 
1710

4 4 r,
50 

17 749
3 818

10 788
1 195

11 407
2 250 

200
3 795

6 788: 
23 506! 

3 964!
632 

2 644! 
61;

215 0991i

217 
17 3021

1 870 
81 705:

1820  
13 881 

1813  
42 6071 

710: 
23 293!

0 832! 
120081
2 570,
3 952
1 435!

2 994:

46 366 
121326! 

38 119 
13 6951 
17 870! 

804 j 
1298 237!

3 784 
10C 651 

W 201 
392 779 

17 540 
106 278 

8 396 
354 275 

2 702 
110 568 

15 113 
76 6061 
12 951! 
52 565! 

8102| 
2 065 

11 2921

48 150 
173 547 

39 744 
0 693 

15 828 
703 

1 678 734

2 307 
165114  

13 997 
601 915 

29 818 
115 524 

12 349 
355 693 

2 958 
141 078 
31 771 
84 G75 
12147 
84 770 
13485 

498 
10 629

P r o d u k tio n  d er  d e u ts c h e n  H o c h o fe n w e r k o  im  
A u g . 1903. (Nacli Mittcil. des Yereins Deutscher Eisen- 
und Staliliiulustriellor.)

B e z i r k e
0  '5 ' P roduktion 

ji5 IS  im  A ug.
- 'rr' 1903

t

1

Giefierei- 
Roheiscn 

u. GuBwareu 

I. Schmelzung

Rheinland-Westfalen, ohne Saar
bezirk uud ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

P o m m ern .......................................  .
Konigreich S a c h s e n .......................
Hannoyer und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringon
Saarbezirk.............................................
Lothringen und Luxemburg . .

15

9
7
1

2
2

I 10

76 111

17 903 
10 786 
7 715

5 130 
2G22
6 835 

33 267
GieGerei-Rohoisen Se. 

im Juli 1903
46
40

160 369 
147855

-■

Bessemer- 
Roheisen 

(saures Ver- 
fahren)

Rheinland-Westfalen, ohne Saar
und ohne S i e g e n .......................

Siegerland, Lahnbezirk undllesscn- 
N a s s a u .............................................

Hannoyer und Braunschweig . .

3

2

1

24 644

1 970 
3 514 
5910

Bessemer-Roheisen Sc. 
im Juli 1903

9
{)

36 044 
45 000

Thomas-

Roheisen

Rheinland-Westfalen, ohno Saar 
und ohne S i e g e n ....................... 10 210 862

Siegerland. Lahnbezirk und Hessen-
1 780

(basisches S c h le s ie n .............................................. 2 20 742
Hannoyer uud Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen

1 19 511
Verfahren) 1 10 100

Saarbezirk.............................................
Lothringen und Luxemburg . .

Thomas-Roheisen So.

|  20 

35

59 321 
227 159 
551475

im Juli 1903 34 549 693

Stahleisen
Rheinland-Westfalen, ohne Saar 

und ohne S i e g e n ....................... 11 27 453
und

Spiegeleisen
Siegerland, Lahnbezirk uud Hessen- 

N ass.au ............................................. 13 24 570
einschl. Ferro- S c h le s ien .............................................. 5 2 281

mangan, 1 3 711
Ferrosilizium

etc.
Bayeru, Wiirttemberg u. Thuringen 1 —

Stahl- und Spiegeleisen etc. Se. i 31 58 015
im Juli 1903 31 55 238

Puddel-

Rheinland-Westfalen, ohne Saai 
und ohne S i e g e n ....................... 8

1

7 473
Siegerland, Lahnbezirk undJIesseh-

Roheisen N a s s a u ........................................ 18 15 701

(ohne
Schlesien . . . 8 27 791
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 1 900.

Spiegeleisen) S a a r b e z ir k ..................................
Lothringen und Luxemburg 10 15 001

Puddel-Roheisen Se 45 1 06 926
im Juli 1903 42 68 051

Z u s a m me n s t e l l u n g .

G icfierei-Roheisen........................................
Bessemer-Roheisen.......................................
T hom as-R oheisen ........................................
Stahleisen uud Spiegeleisen etc. . . .
P n d d e l-R o h e ise n .......................................
Produktion im Aug. 1903 .......................
Produktion im Juli 1903 .......................
Produktion im Aug. 1902 .......................

160 369 
36 044 

554 475 
58 015 
60 920 

875 829 
865 343 
736 836
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G e s a m t-E is e n p r o d u k t io n  im  D e u t s c h e n  R e ic h e .
(JSTach Mitt. d. Yereins Deutscher E isen- u. Stahliudustrieller.)

Giefierei- 
Roh eisen

Bessemer-
Roheiseii

Thomas-
Roheisen*)

Stahl- uud 
Spiegeleisen j

Puddel-
Roheiseu Zusammen*

T o n n e n
Januar ......................................................................... 144 405 26 857 471408 77 255 72 128 792 053
L'’e b r u a r ......................................................................... 131 121 25139 455 356 60 039 73 180 711 835
M a r z ............................................................................... 153 910 31 905 521 483 67 485 76 361 854 144
A p r i l ....................................... ....................................... 153 497 42 288 515 025 53 534 69 244 833 588

155 341 39 027 531275 57 623 87 105 870 371
115 489 41-18S 518 824 60 802 72 938 839 541
147.355 45 006 549 093 55 238 68 051 805 343
160 369 36 044 55-1 475 58 015 66 926 875 829

Januar bis Aug. 1903 ............................................. 1191 487 290 754 4 117 539 489 991 585 933 6 675704

1902 ............................................. 1 051292 260 787 3 346 874 797 580 5 456 533
1 9 0 1 ............................................. 997 407 319 091 2 988 850 940 631 5 240 639

Ganzes Jahr 1902 ................................................... 1019 275 387 334 5189 501 1 206 550 8 402 060
* 1901 ................................................... 1 512 107 461 036 4 452 950 1 356 794 7 785 887

*) Fiir die Monate Januar bis Mai iufolge uachtrSglicher Einfugung eines Werkes erholit (cfr. Gluckauf Nr. 35 S. 839;.

Vcrkehrswcsen.
W a g o n g e s to l lu n g  fur die im  R u h r - . O b e r s c h lc -  

s i s c h e n  u n d  S a a r  - K o h lc n r e v ie r  belegenen Zechen, 
Kokereien und Brikettwerko. (W agen auf 10 t Ladogowicht 
zuriickgefuhrt.)

1903 Ruhrkohleu-
revier

■

Davou

Zufuhr aus den Dir.-Bez. 
Essen u. Elborfeld nach den 

Rheinluifen 
| (8.—15. September 1903)

Monat Tag | gestellt gefehlt

September

M

n

8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.

18 280 
18 598
18 590 
18425
19 206 
2263  

18 216 
18 685

-

j Ruhrort 13 891 
Essen < Duisburg 10 516 

( Hochfeld 2 383

( Ruhrort 100 
Elborfeld { Duisburg 14 

( Hochfeld

Zusammen 132 263 — 26 910
Durchschnittl.
f. d. Arbeitstag

1903 18 895 —
1 9 0 2 IG X I V —

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez.
Essen im gleichen Zeitraum 52  W agen gestellt, dio in der 
Obersicht mit enthalten sind.

Fiir andere Guter ais Kohlen, Koks und Briketts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit yom 1. — 15.  Sept. 1 9 0 3  50  8 9 9  
offone Wagen gegen 4 1  6 5 5  in derselben Zeit des Yor
jahres gestellt.

Der Versaud an Kohlon, Koks und Briketts botrug 
in M engen von 10 t (D .-W .):

Zeitraum
Rnhr-

kohlen-
revier

Ober-
scbles.

Kohlen-
revier

Saar-
kolilen-
reYier*)

Zu
sammen

1 .-1 5 . Sept. 1903 . . . 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Vorj. | in Prozenten 
1. Jan. bis 15. Sept. 1903 . 
+  geg. d. gl. j in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. 1 in Prozenten

242 124 
+  29 777 
+  14,0 
3 876 294 
+465765  
+  13,7

80 776 
+  2 42!  
+  3,1 
1223 012 
+  43 500 
+  3,7

38 089, 300 989 
- f  2 092 +  34 890 
+  7,0 |+  10.7 

641 043,5 740 949 
+  40 028+555299  
+  7,7 |+  10,7

*) Gestcllung des Dir.-Bez. St. Johann-Saarbrucken und der 
Reiehseisenbahneu in ElsalJ-Lothringeu.

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

Au
1902

just
1903

|Jan. bis Ende Aug. 
j 1902 | 1903

in Tonnen

A. B a h n z u f u h r .
nach Ituhrort............................ ■128 749 555 210 2 940 471 [3 757 502

„ D u is b u r g ...................... 349 229 423 075 2 198 440,2 801 083
„ H o c h f e l d ...................... 71 743 94 221 517 320 653 568

B. A b f u h r  zu S c h i f f .
uberhaupt von Ruhrort 466 7641598 837 2 977 791 3803 840

„ Duisburg 353 994-133 715 2 195 890 2 771719
„ Iloehfeld 02 795 90 995 503 043 623 330

davon n. Coblenz ■ -
und oberhalb „ Ruhrort 227 092 324 765 1 656 426 211-1995

„ Duisburg 200 397:320 933 1 608 294 1915 482
„ Hochfeld 01 530 89 129 476 212 577 150

bis Coblenz
(ausschl.) „ Kuhrort 5 391 8 575 48 511 60 382

„ Duisburg 08 50 4011 4 191
„ Hochfeld 300 1 900 3 610

nach Holland „ Ruhrort 141 453 180 953 683 877 1 042 915
„ Duisburg 60 775 88 495 312455 626901
„ Iloehfeld 375 3 370 17 281 18 901

nach Belgieu „ Ruhrort 87 256 79 804 566 473 563 102
„ Duisburg 25 214 21 553 198 056 211 312
„ Hochfeld _ 3 026 35 16 273

A m t l ic h e  T a r ifv o r a n d e r u n g e n . Am 1. 10. 03
kommt der IV . N achtrag zum Tar. fur den bOhmisch-
sachsischen Kohlenverkchr zur Einfiiliriuig?

Am 1. 10. 03  tritt an Stelle des Anlm nges vom
1. 4 . 9 0  nebst Nachtrageii ein neuer A nhang zum Tar. 
fur den bóhmisch-sfich.sischen Kohlenverkchr in Kraft.

Am 15 . 9. 03  wird im rheinisch-westfalisch-bayrischen  
GQterverkehr und am 20 . 9 . 03  im rheiniech- und 
Frankfurt-sachsisclien Yerband Stat. N ierenhof ais Yersand- 
stat. in den A usn .-T ar. 0 fQr Steinkohlen aufgonommen.

Yom 1. 1. 0 4  ab werden die R eespeditionsstellen
Forbach, W adgassen uud Zweibrficken fur den Saarkolilen-
vorkelir nach der Pfalz, Baden, W urttemberg, Bayern, 
Ósterreich, ElsaB-Lothringen, Lusemburg und der Schweiz 
aufgehoben.

Yom 2 0 . 9 . 03  ab werden dio im Nachtrag III des 
Ausn.-Tar. 6 a  fiir Steinkohlen enthaltenen Frachtsatze 
auf 0 ,4 3  J L  fur 100 k g  ermaBigt.
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Mai-ktbcrielite.
E ss e n o r  B ó r se . Amtlicher Bericht Vom 21 . Sept.

1 9 0 3 , aufgostellt von der Borsen - Kommissioii. Die 
Notierungen fur Kolilen, Koks und Briketts sind uiiYciańdcrt;

M arktlage andauernd gut. Die nachste Bdrsenver- 
sammluug fmdct am M ontag, don 28 . Sept. 1 9 0 3 , nachm. 
-1 TJlir im „Berliner Hof", Hotel Hartmanu statt.

O b e r s c h le s is c h e r  K o h le n m a r k t . Der Eisenbahn- 
versand des oberschlcsischeii Kohlonreviers betrug im 
August d. Js. 171 2 4 3  W agen gegen 163  2 7 5  W agen  
im gleichen Zeitraum des Yorjahres. Er liat also um 
7 9 6 8  W agen oder 4 ,9  pOt. zugenommen. In der ersten 
M onatslialfte liatto das Gescliaft immer nocli uutor den 
durch die Hocfiwasser-Katastroplie des Juli hervorgerufenen 
Stórungen der Odersclu ffalirt zu leiden, sodaG wahrend 
dioses Zeitraumes die Versendungen niclit sonderlich um- 
fangreich waren. Dagegen gestaltete sich in der zweiten 
M onatslialfte, ais die Yerscliiffungen ondlich wieder in ge- 
ordiiotcn Gang gekommen waren, das Gescliaft auGer- 
ordentlich lebhaft, umsomelir ais mit Rucksicht auf den 
wie alljahrlich am 1. September zu erwartondcn Preis- 
anfschlag Handler und Yerbraucher bemiilit waren, sich 
noch soweit ais moglich zu den billigeren Soinmerpreisen 
eiuzudecken. Da die Gruben in der Lage waren, ans den 
Yorhandenen Bestanden der Yerstarkten Nacbfrage zu ge- 
uiigcn, so uberschritton dio Yerladungen an (inzelnen 
Tagen in der zweiten Monatslialfte die bisher in Ober- 
schlesien auch zu den besten Zeiten nocli nicht erreichte 
Zalil von 700 0  W agen. Bemerkenswerterweise cntfallt die 
ganze Yersandsteigerung ansśchlieCuch auf das Inland, 
denn das Auslandgeschiift hat sich nicht besonders lebhaft 
abgewickelt. Dor Industriekohlenabsatz nach Rufiland hat 
allerdings erfreulicherweise um rund 9 0 0 0  Tonnen zu- 
genommen, dagegen zeigt die Ausfulir nach Osterreich- 
Ungarn einen Riiekgang um etwa 16 0 0 0  Tonnen.

D io  L a g e  d o r  K u p fo r in d u st .r ic  in  d e n  V e r e in ig te n  
S ta a te n . Nachdem sich in den beiden vorhergehenden 
Monaten im Kupfermarkte nur ein inaGigcs Gescliaft zu 
niedergehenden Preisen abgewickelt hatte, lagen auch zu 
Anfang August keine Aussichten fur Eintritt einer Be- 
lebung Yor. Die zahlreichen Streiks haben denKupferYerbrauch 
namentlich im Baugeschafte ansehnlich abgescli wacht, auch 
ist der Markt durch den starkeń Kursfall der Aktienwerto 
sowie die andauernde Depression im Sekuritatenmarkte 
ungiinstig beeinfluGt worden. Uud m it Rucksicht auf den 
steten Niedergang der Kupferpreise zogen die Konsumenten 
vor, den yorhandenen Vorrat aufzubrauchen, anstatt neue 
Anschaffungen auf einem ungew issen Mark te zu machen. 
Unter solchen Umstanden war der Preis fiir Kupfer bester 
(Jualitat auf 13 Cts. herabgegangen. und auch in der ersten 
Ilalfte des August beschrankton sieli die Konsumente auf 
Ankauf kleiner Quantitaten zur Deckung des laufenden 
Bedarfes. Gegen Mitte des Monats stellten sich jedoch 
Anzeichen enŁschiedener Besserung ein, es fand ein Um- 
schlag der Stimmung statt, und die Konsumenten begannon, 
in groGetn MaGst-abe zu Preisen zu kaufen. welche unter 
der Anregung starker Nacbfrage alsbald auf 1 3 1/ 3 Cts. 
fiir Seekupfer hiuaufgingen. Die Amalgumated Copper Co. 
soli allein im letzten Monat durch ihre Y’erkanfsagentur, 
die United Metals Selling Co., 2 4  Millionen Pfund Kupfer 
zum Preise von uber 13 Cts. angebracht haben. In einigen  
Fallen involvieren die A bschlusse Lieferuug fiir den Rest 
des Jahres. Nachdem die Konsumenten jedoch bei dieser 
Gelegenheit ihren Bedarf gedeckt haben, war das Gescluift 
in den letzten Tagen wieder flauer. Da die leitenden 
Fabrikanten so.wolil ihren laufenden, ais auch den zu-

kiinftigen Bedarf yorlaufig bofriedigt haben, zeigen sie fiir 
die Entwiekelung des Marktes wieder weniger Interesse, 
uud die Preise beginnen sich abzuseliwaclien. DaG der 
Kupferkonsum m it A b lauf der stilleren Sommerperiodo und 
dor sich im Arheitsinarkte vollziehenden Besserung wieder 
zunehmen wird, ist zweifellos. A ller Yoraussicht nach wird 
auch dio diesjahrige Produktion eine weitere Zunahmo auf- 
weison, die groGon Distrikte werden sam tlich mehr orzeugen, 
U tah’s Kupferproduktion diirfto in diesom Jahró .eine Hohe 
you 35 Mili. Pfund erreichen und auch W yom ing, Neyada, 
Colorado, New-Mexiko und dio siidostlichen Staaten werden 
voraussichtlich ihre Produktionsziffer erhohen konnen. N icht 
nur das Inlandgeseliaft war im letzten Monat grSGer ais 
in den vorhergehenden W ochen, es is t  auch mehr Kupfer 
nach dem Ausland versandt worden, denn der A ugust- 
E sport belief sieli auf 10  2 5 6  Brutto-Tonneu gegen 8 4 0 5  
bezw. 8 6 0 6  Tonnen in den beiden Yorhergohenden Monaten. 
Docli die Gesamtausfuhr fiir die ersten aclit Mouate des 
Jahres bleibt w eit hinter der in 1 9 0 2  zuriick, ,denn bis 
Ende A ugust sind in diesem Jalire nur 8 2  2 0 8  Tonnen 
zur Ausfuhr gelangt, gegen 1 1 7  8 2 5  Tonnen in der ent- 
sprechenden letztjahrigen Periode. Yorliegendo ouropaisclie 
Statistiken lassen  eine Zunahmo des Kupferkonsums in 
Deutschland ersehen, gegenuber einer Abnahme in England  
und Frąnkreich. Fiir den guten Yerdienst, welchen der 
derzeitigo Preis des M etalles den K upfergesellschaften  
bringt, zeugt die Tatsache, daG die Calumet & Ilecla  Co. 
fiir das dritto Quartal des Jahres eine Dividonde von 
10 Doli. auf die Aktio erklart hat, nachdem sie im Marz 
5 Doli. und 1111 Juni 10  Doli. per Aktie bozahlt hatte. 
Bei einem Kapitał von 2 5 0 0  0 0 0  Doli. hat dio Gesell
schaft bereits einen G esam tbetrag von 8 2  3 5 0  0 0 0  Doli. 
unter ihre Aktionaren yerteilt. Sio is t  die Haupt- 
Opponentin der A bsicht dor Amalgamated Co., die Kontrolle 
iii er dio ganze Kupferproduktion des Landes zu gewinnen  
und die gesam te Produktion durcli dio United M etals 
Selling Co. yertreiben zu lassen.

(E. E. New-York, A nfang September.)
Di© L a g o  d e r  P e t r o lo u m in d u s t r io  in  d e n  V o r -  

o in ig te n  S ta a te n . Dor Petroleummarkt hat im Laufe des 
Monats A ugust keine wesentliche Anderung erfahron und 
die L age is t  insgesam t durchaus nicht befriedigond. Trotzdem 
der Preis von Rohól in jilngster Zeit zur Stim ulierung der 
Produktion eine zweim alige A ufbesserung erhalten und 
dadurch auch die Bohrtatigkeit in don aussichtsreiclisten  
Gegenden, só besonders in W ost-V irginia und Indiana, 
eine starkę Anregung erfahren hat, sind auch in dem ab- 
gelaufenen Monat keine Oelfunde von Bedeutung geinacht 
worden. Tatsachlich wird die durchschnittlicho Lioferungs- 
fiihigkeit der neuerbohrten Quellen Yon Monat zu Monat 
kleiner, alles Umschauen nach lieueu reichen Oelgebieten 
scheint vergeblich. Die Erfolge der sog. „W ildcatters", 
Leutim, die in neuem oder noch nicht erforsclitem Territoriuin 
operieren, waren in letzter Zeit wenig erm utigend; diese 
beschranken daher neuerdings ihre Tatigkeit hauptsachlicli 
darauf, einen Zusammenhang żwischen Territorien zu finden, 

'dereń Prodnktiousgrenzen noch nicht genau festgestellt 
sind. D as m ńste  hochgradige Oel liefert- gegenw artig  der 
Tiefsanddistrikt von W est-V irgin ia , nam eutliehdie  dortige.il 
W etzel und Harrison Counties, docli is t  dereń Lieferungs- 
fahigkeit in der Abnahme begriffen, und die Bohrresultato 
werden immer weniger befriedigend. Dio Frage, wo ein 
neues, w ichtiges Produktions-Territoriuin zu finden sein 
werde, wenn dieses ausgebeutet, gesta ltot sich zu einem 
ernstlichen Problem. W ie rego dabei die Bohrtatigkeit ist, 
ergibt sich aus folgender Statistik  uber dio Zahl der in 
den Monaten Juni und Juli erbohrten, produktivon und
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niclit produktiven Quellen in solclioii Staaten, welcho zur 
Leuchtol-Fabrikation geeignetes Oel liofęrn. Darnacli wurden 
Bohrlóclier rollondot: im Staate N ow -Y ork im Juni 58  
(davon waren 7 unergiobig) und im Juli 66  (8 ); Penn- 
sylvania 3 3 9  (5 8 )  bezw. 3 1 8  (6 6 );  W cst-V irgin ia  2 0 7  (7 4 )  
bezw. 1 6 6  (4 1 );  Siid-Ost-Ohio 2 3 5  (8 8 ) braw. 2 3 1  (7 9 );  
Nord-W est-O hio 4 0 2  (2 5 ) bezw. 3 8 8  (2 4 );  Indiana 4 0 8  (4 7 )  
be;;w. 3 7 7  (4 8 ) ;  K ansas und Indianer •Territorium 1 3 3  (1 5 )  
bezw. 109  (2 1 ) und Kentucky und Tennessee 5 6  (1 7 ) bezw. 
3 8  (1 8 ). Som it sind im Juni in den genannten Staaten  
1840 uud im Juli 1 6 9 3  neuo Quellen erbohrt worden, 
von wełchen 3 1 6  bezw. 3 0 5  unorgiebig waren. Willirend 
der beiden Monate hat sich also dio Zahl der Oeląuelleu 
um 3 5 0 0  vermehrt, entsprecliend einer Rato von 56  
per Tag. Und trotz dieser hochst lebhaften Bohrtatigkeit 
vermag die necie Produktion das Angebot nicht derart zu 
yermehren, daB es der N achfrage entspricht. Die 
Róhrenleitungs - Gosellschaften sehen sich fortdauernd 
genótigt, die Reservo -  Vorrato von pennsylvanischem Oel 
anzugreifen, die sich infolgedesseu im Juli um
13 4 0 1  FaB vermindert haben. Dagegen sind dio 
Yorrate von minderwertigem Ohio- und Indiana-, dem sog. 
Lima-Oel um 3 7 5 3 0  FaB gestiegeu, sodafi der N etto- 
Gowinn fur beide Gebiete 2 4  178  FaB betragt. Eine von 
der Bundesregierung soeben yeroffentlichte Statistik iiber 
dio letztjahrige Petroleum-Produktion weist zwar nach, dafi 
in 1 9 0 2  mehr Petroleum hierzulande produziert worden ist 
ais je in einem Jahre vorher, namlich 80  8 9 4  5 9 0  FaB, 
gegen nur 69 3 8 9  184' FaB in 1 9 0 1 . Abor schon die 
Tatsaclie, dafi trotz dieser bedeutenden Melirproduktion der 
W ert dor lotztjiihrigen Gowinnung sich nur wenig von dom 
des Vorjahres (1 9 0 2  69  6 1 0  3 4 8  gegen 69 3 8 9  1 8 4  Doli. 
in 1 9 0 1 )  unterscheidct, zeigt, dąB die Zunahme sich haupt- 
sachlich aus der starken Produktion yoii tesanischem  und 
kalifornischem H eizol erklart. Der B undesstatistiker fiilirt 
donn auch an, daB dio Ausbeuto iu  dem Appalachischen  
Gebiet abgenommen, in dem Lim a-Indiana-G ebiet etwas 
zugenommen liabe, daB dio Yorrate von pennsyhanischem  
und Lima-Oel, besondors von erstorem, sich ansehnlich vor- 
miudert haben, keine neuen „pools" (ertragreiche Territorien) 
ontdeckt worden sind, auch dio Petroleuinausfuhr kleinor 
war ais im vorhergehenden Jahre. Auch hat Ponnsykanien  
seinen bisher behaupteton P latz ais der gróBte Oelstaat dos 
Landos aufgoben mussen und es g ilt  fiir 1 9 0 2  folgende 
Roihenfolge der Oelstaaten: Ohio, California, \Yest-Yirgitiia, 
Pennsylvania, Texas, Indiana, New-York, Louisiana, Colorado, 
K ansas, Indianer-Territorium, Kentucky und Tennessee. T esas 
hat im letzten Jahre seine Produktion auf 5 8 3 0  9 9 4  FaB 
und dam it gegen  das Yorjahr um 1 3 2  pCt. erhOht. Auch 
Californien h a t m it 5 1 8 7  5 1 8  FaB um 59  pCt. mehr 
geliefert ais im Vorjahr. Dagegen haben P oim sybania  
5 6 1  4 9 8  FaB oder 4 ,5  pCt., W e st-  Virginia 6 0 3  701 FaB 
oder 4 ,5  pCt., Ohio 6 3 3  8 5 2  Fafi oder 3 pCt., New-York 

M a r k tn o t iz e n  u b e r  N o b o n p r o d u k to

8 6  8 8 8  Fafi odor 7 pCt. und Colorado 66  2 1 8  FaB oder
14 pCt. weniger geliefert. D ie Gesamtzahl aller Quollon 
in don Appalachischen und Lima-Gebłeten betrag im letzten  
Jahro 11 3 2 6  gegen 9 9 1 0  im Yorjahre. Neu erbohrt 
wurden insgesam t in allen Gebieton 15 8 0 0  Quollen; bei 
einem durchschnittlichon KostenaUfwand vou 1 5 0 0  Doli. fiir 
die einzelne Quelle, ste llt die Anlage dieser neuen (Juellen 
einen Kapitalsaufwand von insgesam t 2 3  700 0 0 0  I)oll., 
entsprochend 3 4  pCt. des aus der lotztjahrigen Petroleum- 
prodnktion orzielten Erlóses. Das produktivste Oelterritorium  
dos Landes ist gegenw artig der, soweit bisher bekannt, 
Dimonsionen yoii 4 0 0 0  Fufi Lange uud 2 5 0 0  Fufi Breite 
anfweisendo Distrikt vou Sour Lake in Texas. Er pro
duziert etwa 5 0  0 0 0  Fafi por Tag, schliefit Qucllen ein, 
welche per T ag 5 0 0 0  bis 8 0 0 0  Fafi liefern, mangols 
Tankanlagen und infolge ungeniigender Yerkehrsyerhaltnisse 
geh t jedoeh eiu ausehulichor Teil dor Produktion verloren. 
Sour Lako-Oel notiert in Beaumont, Texas, gegenwartig 15 Cts. 
per Fafi und das dortige Spindle Top-Produkt 3 0  Cts. per 
Fafi, doch sind die Utitornehmer nicht bereit, Kontrakto 
auf spatere Lioferung abzuschlieBen, da sio ein Anziehen 
dor Preise erwarten. Californisches Oel notiert in Long 
A ngeles 80  bis 90  Cts. per FaB, doch is t  es an der (Juello 
unter Koutrakt schon zu 65 bis 70 Cts. zu haben. In 
allen Distrikten sieht man einem weitoren Steigen der 
Petroleumpreise entgegen.

(E. E ., Now-York, Aufang Śeptember.)
M e ta llm a r k t .

Kupfer, Hau, G.IL 5 6 Z . I 0 s. --- d. bis 57 L . 2 s. 6 d.
3 Monate . . . 5 6  „ 2 6 ;> 5G » 17 6 33

Zinn, w illig, Straits 119 „ 10 :> V V 121 j) 2 6 33

3 Monate . . . 119  y 15 W
__ » » 121 » 2 >3 6 33

Blei, inatt, weiches ■ ,

fremdes - . . ' I  i' 2 V 6 11 jj 3 33 9 33

englisches 11 » 7 6 V  » 11 1 0 33 — 33

Zink, ruhig, G. 0 .  B . 2 1  ., — >3— s i  V 21 » 5 33 — 33

besondere Marken 21 5 !3 — ;> 21 a 7 33 6 33

N o t ie r u n g e n  a u f  d o m  e n g l is c h e n  K o h le n -  u n d  
F r a e h te n m a r k t  (BOrse zu Newcastle-upon-Tyne).

K o h l e n m a r k t .
Beste northumbrische

Dampfkohlo 10 s. 9 d. bis 11 s. —  d. f.o.b..
zweite Sorte 9 —°  i i  Jp V 9 „ 3  33 „

kleine Darnpfkohle 5 „  . 3 „ 5 !> 6 ,

Durham-Gaskohle . 8  33 6  „  „ 9 ' » »
Bunkerkohlo 8 ,, 3 8 „ 0

Hochofenkoks . . . ] K A  1 •'
1 ■' 33 1  1 2  3! 15 „ 6 frei Tees.

F r a e h t e n m a r k t .
T y n e— London . . . 3 s. 3 d. bis 3 s. 6 d.

—Hamburg ■ 3 „  7 ' /2 33 . .  —
— Cronstadt ■ ■ 3 ,. 9  „ * 4 v  n

-G enua 4  „  9 io
(Auszug aus dem Daily Commorcial Report, London.) 

16. Sept. 23. Sept.

1 d.
bis
S.

bis
d . U ! d .

Toer p. g a l i o n .......................................
Ammoniumsulfat (Beckton terins) p. t.
Benzol !)0 pCt. p. g a l io n .......................

,  50 „ ,  „ .......................
Toluol p. g a l io n .......................................
Solvent-Naphtlia 90 pCt. p. galion
Karbolsam-e 60 pCt....................................
Kieosot p. g a l i o n ..................................

12 6
l ’/8Q •»>
9

6'/4
7‘/2
6

l 3/8o

12
9*/* 
7‘/z 
6 V *

l ł/»  -

178
6
9‘/*
7V4
6‘A
7ł/j
6

l 3/>

~  7*/,
-  ! C</2
-  S

-  17.0
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Patentberielit.
Anm elduugen,

die wahrend zweier Monate in der Aitslegehalle des Kaiserlichen 
Patentamtes ansliegcn.

Vom 14. 9. 03 an.
I n .  R. 17 535. Siebyorrichtung fiir Kohlen u. dgl. mit 

wagerechten oder wenig geneigten Sieben und Yorwiirtsbewegung 
des Gutes iiber dieselben infolge der Siebbewegung. Wilhelm 
Rath, HoifSen b. Miilheim a. d. Ruhr. 8. 12. 02.

80 a. II. 28 028. Brikettpresse mit Oeffnungen im Prefó- 
kanal. Werther Anders Gustav von Heidenstam, Stockholm; 
Vertr.: Pat.-Anw. Ottomar R. Schulz, W. 66, u. Franz Schwenter- 
ley, Berlin SW. 48. 30. 1. 02.

80 a . S. 17138. Maschine zum Formen von Briketts o. dgl. 
Joseph Simons u. Karl 1’. Hangi, New-York, V. St. A .; Yertr.: 
Paul Muller, Pat.-Anw., Berlin SW. 46. 4. 11. 02.

Yom 17. 9. 03 an.
5(1. R. 17 396. Luttenbewetterung vermittels Yentilatoren. 

Karl Reitzig, Neumuhl. 4. 11. 02.
10 a . M. 22 313. Yerfahren, bisher nicht meilerbare Stoffe, 

wie Torf, Lignit u. dgl. zum Meilern geeignet zu machen. 
Ganiillo Melhardt, W esseln; Vertr.: Fr. Schwenterley, Pat.-Anw., 
Berlin SW. 48. 10. 10. 02.

20 a. li. 33 979. Englischer Mitnehmer fur Fórderwagen. 
W. Bremke, Hofstede b. Bochum. 23. 3. 03.

21 f. A. 8697. Grubenlampe, welche schlagende Wetter 
anzeigt. Akkumulatoren-Werke E. Schulz, Witteu a. d. Ruhr.
13. 2. 02.

2(5 c. T. 8616. Verfahren zur Verhiitung der Reifbildung
in dem Vergaser von Luftgasapparaten. Dr. Walter Thiem, 
Halle a. S., Friedenstr. 24. 20. 12. 02.

59  a. Ii. 31273, Verbundpumpe. Rudolf Bergmans, Breslau 
Fischergasse 5. 17. 3. 02.

Gcbrauchsm tistcr - E in tragun gen .
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 14. 9. 03.

5 (1. 207 237. Zum Ueberdecken und Dichten von Wetter- 
luttcn an der Yerbindungsstelle u. dgl. dienende Iliille aus 
einem elastischen Mittel. Paul Weinheiiner, Dusseldorf, Rosen- 
str. 42. 10. 8. 03.

5(1. 207 303. Befestigung fiir die den aus Webstoff be-
stehenden Wetterlutten ais Itippen dienenden Reifen; bestehend 
aus Drahtklammern mit untergelegten Schutzplattchen. Paul 
Weinheimer, Dusseldorf, Rosenstr. 42. 1. 8. 03.

5(1. 207 378. Kuppclung fur die ineinander geschobenen
Enden von aus Webstoff bestehcnden Wetterlutten, bestehend 
aus einem durch Ketten o. dgl. zusammenzuziehenden und zu 
haltenden reifenartigen BiigeL Paul Weinheimer, Diisseldorf, 
Rosenstr. 42. 1. 8. 03.

13 b. 207 1 1 1 . Dampfkesselspeiseapparat oder Kondens- 
wasserriickleiter mit kippbarem Schwimmer, der abwechselnd 
ein Dampfeinstromungsyentil sowie zwei mitoinander yerbundene, 
entlastete Dampfabstofkentile betiitigt. Pa. Rudolph Barthel, 
Chemnitz. 15. 7. 03.

13(1. 207 Osi. Oelabscheider mit einem System in einem 
Kasten angeordneter, mit Rippeir yersehener Wandę fiir Dampf. 
Richard Schulz, Berlin, Flensburger-Str. 2. 13. 2. 01.

20 a. 20 7 208. Mehrstufige Eszenterklemmvorrichtung fiir 
Seile. Max Streicher, Leopoldshall b. Stafifurth. 25. 7. 03.

2 0 d . 207 150. Federnder YerschluB fur Fórderwagenbuchsen 
mit drehbar angeordneter Feder. Dingler, Karcher & (He.,
G. m. b. II., St. Jobami a. d. Saar. 10. 8. 03.

2(5 c. 207 093. Sich selbsttatig regelmle Sieherheitsanwiirme- 
Yorrichtung fiir Luftgasapparate, mit in dem unteren, die Heiz- 
schlange und den Warmwasserbereiter yerbindenden Rohre an- 
geordnetem Thermostat. Rather Dampfkesselfabrik vorm. 
M. Gehre, Akt.-Ges, Rath b. Dusseldorf. 21. 3. 03.

26 C. 207 095. Sich selbsttatig regelnde Amvarmevor-
richtuug fur Luftgasapparate, mit selbsttatig ein- und aus- 
schaltender elektnscher Anzundevorrichtnng ‘ der Gasflamme, 
welche den mit Feuerbuchse und Siederohren ausgestatteten 
Warmwasserbereiter heizt. Rather Dampfkesselfabrik vonn. 
M. Gehre, Akt.-Ges., Rath b. Dusseldorf. 27. 4. 03.

3 5 a. 200871. Sicherheitsyorriehtung fur Schiichte, be-
steheud aus einem doppelseitigen, bogeufórmig gekruminten 
Riegel. Paul Best, Essen-Ruhr, Brunnenstr. 15. 22. 6. 03.

3 5 a . 207 :i85. Mit Sicherheitssperrvorrichtung yersehene 
Verschlu(3ture fur Aufzugsschiichte. Maschinenbau-Anstalt I i  Zapf 
Nachf. M. Jungbauer, Augsburg. 8. S. 03.

35 a . 207 3SG. Fangvorrichtnng fiir Forderkorbe mit holzenien 
oder U-eisernen Fiihrungsschienen bei Schachtfórderungen und 
Aufziigen mit zwei drehbaren, keilartig wii'keudcn Fangklauen 
links und rechts von der Fiihrungsschiene und oberem, elastischem 
Anschlag am Fuhrungsschuh. Edmund Poclier, Herne. 10. 8. 03.

D eutsch e  P a tcn te .

1 0 a.  144 769, vom 9 . Okt. 0 2 . F . B r u n c k  in
D o r t m u n d .  K okso fen ka m m er.

Die Ofenwiinde auf der Seite der Koksofenkammer sind mit 
einer Verblendschicht yersehen. Hierdurch wird das eigentliche 
Heizkanalsystem gegen die Einwirkung der eiugefiillten nassen 
Kohle und gegen Abnutzung und Beschiidigung beim Ausdrucken 
des Kokskuchens geschutzt. Reparaturen an der Verblendschicht 
lassen sich leichter und billiger ausfiibren ais an den Ofen- 
wanden. Die Trennungswand zwischen Heizkanalen und Ofen- 
kammer wird dichter dadureh, da(3 samtliche Fugen der Heiz- 
wande durch die Verblendschicht gedeckt werden.

1 0 b . 144 6 2 0 , vom 2 5 . Jan. 0 1 . M. G o f f i n  gob. 
F i c h e f o t  i n  B r i i s s e l  «. J.  Ca e l  i n P a r i s .  V er fą h ren  
z u r  lle rs te llu n g  k u n s łlic h er  K oh le  a u s  F a lca lien  u n d  
A b fa lls ló ffen .

Die Fakalien, Abfallstofle u. dgl. werden getrocknet und 
dann pulverisiert. Das Bindemittel fur diese Masse wird 
folgendermaCen hergestellt. Papierabfalle oder Papier- und
Stoffabfiille werden in kochendem Wasser zu einer brciartigen 
Jlasse yerwandelt. Diese Masse wird durch Druck mogliclist 
entwassert und dann unter fortwahreudem TJmriihren mit 
Scliwefelsauro yersetzt. Hierbei entsteht ein Brei von kleister- 
artiger Beschaffenheit, welcher unmittelbar ais Bindemittel dieńen 
kann. Zweckmafiig yerwendet man 65 prozentische Schwefel- 
siiuro. Bei dem Mischen der Fakalien und Abfallstofle mit dcm 
Bindemittel werden noch Petroleum, Teerextrakt und Schiffsteer 
zugesetzt.

E n g lisc lic  P a tcn te .

8  2 8 7 .  vom 9. April 0 2 . G. B a m m e  i n  L e c r  nn d  
A.  K a l i i  i n H a m b u r g ,  I ) o u t  s o l i  la n d . U fn i  z u r  
Yerkokunęi von  T o r f.

Der Ofen besteht aus vier Kammern welche alle dio namlichc 
Einrichtuug zeigen. Die geneigte Sohle o ruht auf kleiuen ge- 
mauerten Saulen w. In dem Raum d wird ein Torffeuer an- 

. r  n gemacht, dessen Abgase durch
jjU U (len Kanał e nach den Ziigen 1'

—  und g  abziehen, um dann durch
das Abzugsrobr i und den Essen- 
kanal k dem Schornstein zugefuhrt 
zu werden. Die Destillationsgase 
werden durch die. Rohre 1 abge- 
zogen, durchziehen eineTeeryorlage 
und Reinigungsyorrichtungen, um 
dann durch das Ventil m und 
Rohr u dem Feuerraum zugebracht 
zn werden, wo sie yerbramitwerden. 
Ein Teil der Gase kann auch durch 
die Leitung p unmittelbar den 
Heizziigen g  zugefuhrt werd n. 
Die zur Verbrennung erforderlichc 
Luft erfiilirt in dem iiber dem 
Essenkanal angeordneten Kanał ([ 

eine Yorwiirmung und wird von dort durch ein Rohr nach dem 
Raum d geleitet. Das Fiillen des Ofens geschieht mittels einer 
schleusenartigen Aufgebevorrichtung. Der fertigo Koks wird an 
dem Schieberyentil s gezogen. Der Betrieb ist kontinuierlich. 
Um zu vermeiden, dafi nicht vollig verkokter Torf gezogen wird, 
ist in dem Mauerwerk ein Vorsprung v angeordnet, welcher 
das Nachrutschen hoher gelegener Torfteile nach dem Ahzug 
Terhutet.

S  3(i3. vom 10. April 0 2 . H. D a  v i e s  in  F e  ru d  a l e ,  
G l a m o r g a n s h i r e ,  E n g l .  E lefclrisćhc Z iin d vo rr ich tu n g  
f i i r  (jeschiosseiic G ru b a ila m p cn .

In dem Lampentopf ist ein Rohrstilck b angeprdnet zur Auf- 
nahme eines Isolierróhrchens c fiir den unter Federdruck 
stehenden Ziinder d, dessen oberes im rechten Winkel abgebógenes 
Ende in seiuer Ruhelage an einem Yorsprung f der Docht-



ftilirung g  anliegt. Soli die Lampe angeziindet werden, so wird 
sie anf einen isoliert gelagerten Ring i (Fig. 2) aufgesetzt,

welclier mittels des Bolzens k 
an die Leitung z angescblossen 
ist. Der federnd gelagerte 
Bolzen o dient zur Herbei- 
fiihrnng des Stromschlusses. 
Um der Bildung eines Licht- 
bogens zwischen dom Kontakt
stift p und dem Boden des 
Lampentopfes yorzubeugen ist 
noch ein federnder Bolzen r 
vorgesehen, dessen Feder kriif- 

tiger ist ais dio des Bolzens o. Wird also die Lampe auf den 
Ring i aufgesetzt, so legt sich zuniiehst der Kopf des Bolzens o 
dicht an den Boden des Lampentopfes. Erst bei weiterem 
Niederdriicken der Lampo gibt auch der Bolzen r nach, sodaf! 
schliefilich der Bolzen o mit dem Kontaktstift p in Beruhrung 
kommt. Hierbei wird der Ziinder d nach oben verschoben, 
sodaB sich zwischen diesem und dem Yorsprung f  der Docht- 
hiilse g  ein Lichtbogen bildet, welcher die Ziindung des Dochtes 
bewirkt.

S  8 8 3 ,  vom 16 . April 0 2 . A l f r e d  J.  B o u l t  i n  
H a t t o n - G a r d e n ,  L o n d o n .  (Compressed Air Hachinery  
Company in San Francisco, California.) G estcinbohrm asch inc,

Ddr Raum 12 yor dem durch einen Hebel 4 vom Arbeits- 
kolben gesteuerten Steuerkolbeu kann yermittels eines Dreiweg- 
hahnes 16 entweder mit dem Kanał fiir die Druckluft oder mit 
der AuBenluft in Verbindung gesetzt werden. Geschieht letzteres, 
so konnen mit dem Bohrer ganz kurzo heftige StoGe, wie sie 
beim Ansetzen der Bohrlocher erforderlich sind, ausgefiihrt werden. 
Der Steuerkolben wird namlich dann nach vorne geworfeu, so- 
bald der yordere Ansatz des Arbeitskolbens den Hebel 14 frei- 
gegeben hat.

Im gewohnliclien Betriebe wird der Raum 12 mit frischem 
Druckmittcl gespeist, sodafi der Steuerkolben einzig und allein 
yom Arbeitskolben gesteuert wird.

Die unter Fedęrdrnck stehenden Sperrklinken 20 der Umsetz- 
yorrichtung sind nicht unmittolbar in dem hinteren Zylinderdeckel

26. September 1903. —

gelagert, sondem ruhen in Biichsen 21, die in einem Zwischen- 
stuck 25 eingesetzt und yermittels eines Ansatzes gegen Drehung 
gesichert sind.

Um die Zylinderdeckel yor Beschadigungen durch Anschlagen 
des Arbeitskolbens zu schiltzcn, ist liinter dem hinteren Zylinder
deckel oine Feder 26 angeordnet, die sich einerseits gegen den 
Zylinderdeckel, andererseits gegen eine Platte stutzt. welche 
yermittels zweier Schrauben 27 mit dcm yorderen Zylinderdeckel 
yerbunden ist. Beide Zylinderdeckel konnen daher nachgeben, 
sobald der Arbeitskolben gegen sie stoBt. Der Arbeitszylinder 
ruht auf der Gleitfiihrung 36 und erhalt scinen Yorschub durch 
die Schraubenspindel 33, die in der Gleitfiihrung 36 gelagert 
ist. Die letztere besitzt auf der von dem Arbeitszylinder ab- 
gewandten Seite eine kreisformige sich nach aufien zu yerengende 
Aussparung, und znr Befestigung derselben an der Spannsaule 43 
dient eine zweiteilige Klemmuffe 42. Diese hat ihrerseits 
einen halbkreisfiirmigen Ansatz 44 mit einem schwalbenschwanz- 
fórmigen, ebenfalls "halbkreisfónnigen Fortsatz 41, der in die 
Aussparung der Gleitfiihrung 36 eingreift. Yermittels eine3 
halbkreisfórmigen, mit einem schragen Rand 49 yersehenen

Gleitstiickes 47, welches durch sich gegen die Muffe 42 legende 
Muttern nach auCen gezogen wird, wird die Muffe 42 in der 
Gleitfiihrung festgeklemmt. Die beiden Teile der Muffe 42 
werden durch Schrauben 50 an die Bohrsiiule geprefit.

94? — Nr. 39.

JBttcherscUau.
E le k tr is c h o  B a h n e n . Zeitschrift fiir das gesam to  

elektrisclie Befórderungswesen.
Im Yerlage von R. Oldenbourg, Miinchen und Berlin  

erscbeint yom 1. Juni ab eine neue M onatsschrift mit 
obigem T itel, welclie dem bei der Ausdehnung und fort- 
schreitenden Spezialisierung des elektrisehen Transport- 
wesens fiihlbar gewordenen Mangel eines Fachblattes ab- 
helfen soli. Die Zeitschrift wird sieli mit dem ganzen 
Gebiet der elektrisehen Bahnen, insbesondere auch der 
Yollbahnen, der M assenguterbewiiltigung, der Konstruktion 
you  Ilebezeugen, Selbstfahrern, elektrisehen Booten usw. 
beschaftigen und neben Aufsatzen wissenschaftlichen  
In lia lts eingehendó Beschreibungen und zeichnorisclie 
Darstellungen von groCeren elektrisehen Transportanlagen 
unter M itteilung yon Betriebsergebnissen bringon. Heraus- 
geber der Zeitschrift is t  Prof. W ilhelm  Kiibler in Dresden. 
Zu ihren standigen M itarbeitern zahlt sie eine Reilio y o ii 

Autoritaten des Spezialfaches. Ba.
D io  G r u n d b e g r if fe  d o r  m o d e r n e n  N a tu r le h r e .  Yon 

A u o r b a c h .  Mit 79  Figuren. Leipzig, bei Teubner, 
1 9 0 2 .

Der Yorfasser is t  der richtigen Ansicht, daB os viele 
Menschen g ib t, die sich damit begniigen, sich die Schon- 
lieiten moderner Naturw issenschaft in Yorlesungen m it 
glanzenden Esperimenten aus dem Gebiet der Elektrizitat 
und Spektralanalyse vorfuliren zu lassen, ohne sich Rechen- 
schaft daruber zu gebęn, ob sie  das Gesehene auch yer- 
standen haben. Diesem Yerstandnis soli das kleine Werk, 
das ais 4 0 . Bandchen der „Sam m lnng w issonschaftlicli- 
gem einverstandlicher Darstellungen aus allen Gebieten des 
W issens"  lierausgegeben ist, zu I lilfe  kommen. E s be- 
handelt in knapper Form unter H iuweis auf zahlreiche 
B eispiele lediglich dio Grundbegriffe, Baum , Zeit, Bewegung, 
Schw ingungsbewegung, W ellenbewegung, Kraft und M asse, 
die Eigenschaften der Materie, die Energie, die Entwertung 
der Energie und die Entropie. Zahlreiche schem atische 
Abbildungen erleichtem  das Yerstandnis des an und fiir 
sich in seiner Abstraktheit sproden Behandlungsstoffes.

Mz.

B r ie f e  e in e s  B e t r ie b s le i t e r s  i ib e r  O r g a n is a t io n  
t e e h n is c h e r  B o tr ie b e . Yon Erlacher. Yerlag von 
Gebr. .Tfmecke Hannover.

D ieses Biichlein is t  jodem zu empfehlen, der einen 
neuen Betrieb organisieren inuB oder einen yorhandonen 
von burokratischen Unnutzlichkeiten befreien w ill. Er 
spriclit speziell von der Fabrikation elektrischer Apparate, 
doch is t  es leiebt, die fur andere Yerlm ltnisse passenden 
Parallelen zu ziehen. v. Gr.
D ie  E n t s t e h n n g  u n d  B i ld u n g  d e s  S o n n e n s y s te m s .  

Y o n  B o r c h a r d t .  Mit 6 Abbildungen. Oden- 
kirchen 1 9 0 2 .

Die kleine Schrift, die ais H eft 4  der „Gemein- 
Yerstandlichen darvinistischen Yortriige und Abbandlungen"  
erschienen ist. behandelt kurz und allgemein yerstandlich  
die Kant-Laplacesche H ypothese yon der E ntstehung unseres
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Sonnen- und Planetensystems. Auf einen gedrfmgten 
geschichtlichen Ruckblick mit Hinweisen auf Kopernicus, 
Kepler und Newton folgt dio Entwicklung der „Nebel- 
hypotheso". Es mnfi besonders anerkannt werden, daR der 
Yerfasser ausdrilcklich auf den Begriff der Hypotliese auf- 
merksam macht, da dor Leser vgemoinversUindlicher Ab- 
liandlungen'* im allgemeinen dazu neigt, Yermutungen ais 
unumstofiliche Tatsacben anzuseben. Trotz der grofien 
Wabrsclieinlichkeit, die der Kant-Laplaceschen Ansicht 
innewohnt, trotz dor zahlroichon Tatsaclien, die sich zwang- 
los durch sie erkliiren lassen, bleibt sio immer noch eine 
Hypotliese. Iiis je tzt ist es noch nicht gelungen, alle in 
unserm Sónnensystem beobacbteton Vorgange, — es sei 
nur auf die riicklaufige Bewegung der Uranus- und Neptun- 
Monde hingewiesen — mit ihr in Einklang zu bringen.

Mz.

Zeitseliriftciiscliiiu.
(W egen d er T itel-A bkuraungen  yergl. N r. 2.)

M in era log ie , G eo log ie .
Tho S a n ta  E u la l ia  oro d c p o s its .  Yon Argall. 

Eng. Min. J . 5. Sept. S. 350/1. 4 Testfig. Beschreibung 
der geologisclien Yerhiiltnisso und der vorschiedcuen Erz- 
ablagerungen.

T he d ia m o n d  d i s t r i c t  o f th e  V aa l R iv er. Yon 
Carter. Eng. Min. J . 5. Sept. S. 354/5. 6 Textfig.

B e rg b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).
E le c t r ic  coal - c u t t in g .  Yon Walker. Coli. G. 

18. Sept. S. G l0/1. (Forts. folgt.)
E in ig e  H a n d h a b u n g s e in r ic h tu n g e n  zu r m e ch a - 

n is c h e n  F 6 rd o ru n g  yon E rz e n , K o h le n , K oks und  
A sclio . St. u. E. 15. Sept. S. 1038/43. 17 Abb.
I. Bradleys Drahtseil - Bccherwerk. II. Andere Ffirder- 
einrichtungon der Steel Cable Engineering Company in 
East Boston, Mass.

M a g n e tic  s e p a r a t io n  of z in c  o res. Yon Osgood. 
Eng. Min. J . 5. Sept. S. 349.

M asch in en -, D a m p fk esse lw esen , E le k tr o te c h n ik .
D er l io u tig e  S ta n d  d er W a rm e k ra f tm a s c h in e n  

und d ie F ra g e  d e r  f lu s s ig o n  B re n n s to f fe ,  u n t e r  
b e s o n d e re r  B e r t lc k s ic h t ig u n g  des D io s e lm o to rs .  
Yon Diesel. Z. D. Ing. 19. Sept. S. 1366/75. 18 Testfig. 
Die Warmeausnutźung iu den heutigen Warmekraftmaschinen; 
der Spiritus ais motorisclier Brennstoff; yerschiedene Bau- 
arten von Diosel-Motoren; die Frage der fiussigen Brenn- 
stoffe.

Die A u s n u tz u n g  des A u sp u ffd a m p fe s  zu m oto- 
r is c h e n  Z w ecken , in s b e s o n d e re  d a s  S y s te m  
A. R a tc a u . (K o m b in ie rte  A n w en d u n g  von D a m p f-  
a k k u iu u la to re n  und K o n d e n s a t io u s tu rb in e n . Yon 
Divis. Ost. Z. 19. Sept. S. 520/2. (Schlufi folgt.)

D ie Y e ra n k e rim g  dos F e u e r k a s te n s  b e i 
L o k o m o tiy k e s se ln . Yon Kempf. Gl. Ann. 15. Sept.
S. 120/1. 3 Abb. Rechnerische Prufuug der Yerankerung 
eines Feuerkastens. Naliere Erórterung der auftretendeu 
Spannungen.

C a r io -F e u e ru n g . Dampfk. Ob. Z. 16. Sept. S. 
727/8. 2 Abb. Beschreibung.

K o ste n  d er D am p f- und  G a s k ra f t .  Dampfk. Ub. Z.
16. Sept. S. 723/5. Erwiderung der „Gasmotorenfabrik

Deutz" auf einen gleichnamigen Artikel in Nr. 20 ders 
Zeitschrift; kurze Kritik der Redaktion. *

N ew  fo rm  o f f r i c t i o n  c lu tc h . Ara. Man. 10. Sept.
S. 408/9 . 5 Textfig.

H u tte n w e se n , C h em isch e  T e c h n o lo g ie , C h em ie , 
P h y s ik .

Y e r e in fa c h te s  Y e rfa h re n  d e r  R e in ig u n g  des 
G aso s m it B e r u c k s ic h t ig u n g  v o l l s ta n d ig e r  T o e r-  
u n d  A m m o n ia k g e w in n u n g . Yon Burgemeister. J. 
Gas-Bel. 19. Sept. S. 784/6. 3 Testfig. Sattigung des 
Gases mit Wasserdampf, welcher Teer, Ammoniak usw. in 
sich aufnimmt; darauf Kuhlung und Niederschlaguug der 
im Dampf aufgenommenen Teile.

E ig e n s c h a f te n  und  H o r s te l lu u g  d e r  K a lk s a n d -  
s te in e .  Yon Rauter. (Schlufi). Dingl. P. J . 19. Sept.
S. 605/8 . 1 Abb. Erhartung der Kalksandsteine. Anlage- 
und Betriebskosten einer Kalksandsteinfabrik. Besondere 
Arton yon Kalksandsteinon.

V o lk sw ir tsc h a ft  u n d  S ta tis t ik .
F a ta l  a c c id e n t s  in  co a l m in es in  N o rt li  A m e ric a

1902. Yon Hoffman. Eng. Min. J . 5. Sept. S. 347/8. 
Die Zahl der tódlichen Unfalle ist im Laufe der letzten
7 Jahre standig gewachsen uud betriigt fur 1902 3,52 
pro 1000.

P ro d u c t io n  of coke in  1902. Ir. Age. 10. Sept.
S. 14/15. Die Koksproduktion der Vereinigten Staaten 
belief sich nach dem Bericht der Geological S u m y  in 
1902 auf 25 401 736 sh. t. gegen 21 795 883 sli. t. in
1901. In Pennsylyanien alleiu wurden 1 6 1/., Mili. Tonnen 
produziert, je  2 '/2 Mili. Tonnen in Alabama und West- 
yirginien. Der durchschnittliclie Kokspreis stellte sioh in 
1902 auf 2,49 die sh. Tonne. In NebenproduktenOfen 
wurden 1 403 558 sh. t. Koks =  5,52 pCt. der Gesamt- 
erzeuguug gowonnen.

V  ersch ied en es .
E r in n e r u n g e n  e in e s  a l te n  B e rg m a n n e s  au s  den  

le tz te n  50 J a h r e n .  Yon Schulz-Briesen. St. u. E.
15. Sept. S. 1019/27. Entstehung einer grofien Zahl yon 
Zechen; Griindung des Vereins fur die bergbaulichen Inter- 
essen; Berggewerkschaft und Knappschaftsyerein; Bau der 
Zechen Konsolidation, yon der Heydt u. a.; Einflufi der 
politischeu auf die gewerblichen Verlialtnisso; Griinderzeit 
und Streik 1872; Ausdehnung der Bohrungen nach Kohlen; 
Niedergang der Industrie 1874; Kampf um den Schutz 
der nationalen Arbeit. (Schlufi folgt.)

Pcrsonalien .
Dem Bergrat U th e m a n n  zu Bleicherode ist der rote 

Adlerorden IV. Klasse yorliehen worden.
Dem Oberbergrat K a s t n e r  zu Halle a. S., welcber 

am 1. Okt. d. J . in den Ruhestand tritt, ist der Charakter 
ais Gelieimer Bergrat yerliehen worden.

Zu Oberbergraten sind ernannt: Die Bergrevierbearaten, 
Bergrat P o m m er zu Hamm ais technisches Mitglied beim 
Oberbergamt zu Dortmund, Bergrat K a s t  zu Hallo a. S. 
ais technisches Mitglied beim Oberbergamt zu Halle a. S. 
und Bergrat P o le n s k i  zu Essen ais technisches Mitglied 
beim Oberbergamt zu Breslau.

Dem Bergassessor B e ec k m an n  ist ein weiterer zwei- 
zweijahriger TJrlaub aus dem Staatsdiensto vom 1. Oktober
d. J . erteilt worden.



jluckauf", Berg- und Hiittenrnannische Wochenśchrift. 1903. T afel 48.

Die abgedeckte Oberflache des Steinkohlengebirges bei Mahrisch-Ostrau
nach einem Tiefenschichtenrelief von Bergrat Dr. F illu n g e r.

Massstab 1 :45000



Tafel 49.
„Gluckatsf", Berg- und Huttenmannische Wochenschrift. 1903.
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Schncht B.

Rohrleitung fiir das Schlamm versatz - Vcrfahrrn.
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