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E lcktriscli bcti-iehcnc Luftkom pressoron.

A llg c m e in e s .
Auf einem Gehiete, bei cleni Antriebe stoBender 

Bohrmaschiiien, hat die in allen anderen Zweigen des 
Bergmaschitienwesens siegreicli yordringeride Elektrizitat 
bisher keinen Erfolg aufzuweisen. Die m it Schub- 
kurbeln, Exzentern usw. arbeitenden Mptorbohrer leiden 
an einem komplizierten, boi der wenig rucksichtsvollen 
Behandlung durcli dic Hauer rascli yerschlcifienden 
und wenig betriebssicheren Ubertragungsmechanismus 
zwischen Motor und Stofikolben. Die Solenoidbohrer 
liaben zwar den Vortcil einer einfaclien Konstruktion, 
erhitzen sich aber im Betriebe so sehr, daB einer be- 
stirnmten Arbeitszeit eine Kflhlpausę vpn annahernd 
derselben bauer folgen muG. Beim forcierten Betrieb 
mu6 daher neben der Reparaturreservc noch eine weit 
bemessene Kuhlreserye vorhanden sein. Abgesehen 
davon, daG diese Erhitzuńg einer Energicvergeudung 
entspringt, gcstattet die kurzere Betriebszeit nur eine 
sehr maGige Ausnutzung der Anlagekosten, welche 
durcli das Erfordernis einer besonderen Umformmaschine 
fur dieErzeugung des eigenartigen Bohrerstromes ohnehin 
schon sehr erhoht werden. Zudem lieti-agt der Preis 
des Solenoid- wie auch Motorbohrers ein Mehrfaches 
desjenigen einer Luftbohrmaschine. Die Mehrkosten 
der BeschafTung werden zwar durch die groGere W irt- 
schaftlichkeit der elektrisehen Kraftubertragung teilweise

ausgegliclien: bei der letzteren fehtón die groGen 
Energieverluste, welclie die Adiabasie und Dichtungs- 
yerluste beim PreGlufttriebwerke verursachen. Da aber 
selbst auf groBen Bergwerken die vom Bohr- und 
Sclirambetriebę dauernd beanspruchte K raft nicht groB 
und mit durchschnittlich 30 PS. lioch bewertet ist, so 
fallen die Ersparnisse, welche sich aus der groBeren 
Wii-tschaftlichkeit des elektrisehen Triebwerkes ergeben 
sollen, nur wenig ins Gewicht. Yon maflgebenderer 
Bedeutung waren wolil in den Fallen, wo man elek- 
trische Bohranlagen ausgefuhrt hat, die Vorteile gewesen, 
daG man die Bohrmaschine an vorhandene Strom- 
yerteilungsnetzo anschlieGen konnte und daG die clek- 
trischen Leitungen sich leichter und schneller ycrlegen 
lassen ais Luftrohren. Immerhin ist die Verbreitung 
elektrischer Strombohrer eine solch mftBige geblieben, 
daB sie zu der fast allgemeinen Yerwendung der Luft- 
bohrer in keinem Verhaltnis steht.

Die gluckliche Idee, durch die Yerbindung der 
elektrisehen und pneumatischen Kraftubertragung in 
dem elektrisch angetriebenen Luftkompressor eine An- 
ordnung zu schaflen, welclie den Vorfceil beider Be- 
triebsarten yereinigt. hat sowohl bei der Maschinen- wie 
bei der Bergwerksindustrie rasch die gebuhrende An- 
erkennung gefunden. Eine Reihe erster deuischer 
Firmen — Pokorny und W ittekind in Frankfurt-Bocken-
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hoim, Klein, Schanzlin und Becker in Frankenthal, 
Rudolf Meyer in M ulhliin a, d. Ruhr, die Maschiuen- 
bauanstalt „Union" in Essen, die Duisburger Maschinen- 
bau-A.-G. vorm. Bechem & Keetmann u. a. — haben 
Spezialkonstruktionen geschaffen, von denen sich einige 
bereits im Bergwerksbetriebe ausgezeichnet bewahrt haben.

In Amerika konsiruiert die Christensen Engineering 
Co. in Milwaukee und die Westinghouse-Gesellschaft, 
in Eugland die Firm a Reavoll in Ipswich*) Śonder- 
ausfuhrungen Ton Kompressoren fur elektrischen Antrieb.

Das sog. kombinierte System entlehnt von dem 
elektrischen Triebwerk die Yorteile der Ubertragung, 
den guten W irkungsgrad, dio leichte Yerlegbarkeit und 
Billigkeit der Leitungen, von der Druckluft die Betriebs- 
sicherheit und die Handlichkeit des Bohrapparates. Auf 
den ersten Blick kSnnte es nun erschoinen, daG der 
W irkungsgrad durch die doppelte Umsetzung der pri- 
miiren K raft (zunachst in elektrische und dann in 
pneumatische Energie) weit unter den des einfachen 
elektrischen oder pneumatischen Triebwerkes herab- 
gedriickt wurde. Das ist aber nicht dor Fali, weil der 
Nutzeflekt des Lufttriebwerks auf kurze Strecken. wo 
die Leitungen dicht gehalten werden kónnen und auch 
die Volumenvermmderung der Luft durch Abkuhlung 
in den Roliren eine geringe Rolle spielt, ein recht 
guter ist.

DaB die kraftverzehrenden PreBluftleitungen, sieli 
wirklich auf kurze Strecken beschranken lassen, ergibt 
sich aus den folgenden Betrachtungen:

Druckluftbohr- und -schrammaschinen werden im 
Bergwerksbetrieb iu geringerer Anzalil zum Yortrieb 
von Strecken verwandt, wahrend fur den Bohr- und 
Schriimbetrieb in einem Abbaufeldo Luftmotoren in 
groBerer Zahl und Bemessung erforderlich sind. Im 
ersten Falle wird ein kleinerer Kompressor ausreichen, 
der bei eingeleisigen Strecken in den Ausweicheortern, 
den sog. ..Stfillcn", untergebracht wird.

ZweckmaBigerweise richtet man denselben fahrbar 
ein und stellt den AnschluB an die olektrische Leitung 
durch ein biegsames, auf einer Trommel aufgewickeltes 
. *) Glacbraf, 1901, S. 955 fi'.

E le k t r i s c h e r  B e tr ie b
W irkungsgrad:

der P r im iirm a sc h in e .......................rn — 0,94
der elektrischen Leitun" . . . .  rn =  0,90• • 72
des Motors . . . . . . . .  rn  =  0,G0
der Kuppelung zwischen Motor

und Bohrapparat. (Zahnrad- 
Torgelege, biegsame Welle, 
Kegelradvorgelege und Schub- 
k u r b e l ) ........................................ -^ =  0,70

Vc -  )Ji X rn  X rJ3 >: rn

O ofe60

Kabel, die Verl)indung mit der Bohrmaschine durch 
einen Gummischlauch her. Da der Kompressor dem 
Vortrieb des Ortes in schufisicherer Entfernung folgen 
und wahrend der Bohrzeit sogar dicht an das Ort 
herangeschoben werden kann, so kommt man m it 
kurzeń Schlauchen aus. Yorlustbringende Dichtungs- 
stellen sind in demselben nicht yorhanden. Auch ver- 
ursacht dio Abkuhlung der Luft bei der geringen Lange 
der Leitung und ihrer Herstellung aus einem warme- 
iśolierenden Materiał nur einen minimalen Kraftverlust.

Das Ansaugerohr fiihrt man in den einziehenden 
Wetterstrom, in eine Lutte oder hinter einen W etter
scheider, wo sich gasfroie Luft vorfindet. Zur Zuriick- 
haltung des Staubos wird in die Saugleitung ein 
Filter eingeschaltet. Nach der Sprengung liiBt man 
zur Beseitigung der SclmBgase den Kompressor 
oder den von ihm gefiillten Luftbehiilter frei ausblaseń. 
Auch ist dio Moglichkeit gogeben, von der vorhandenen 
elektrischen Leitung aus kleine Sonderventilatoren zu be- 
treiben, welche eine bessere Luft liefern ais die durch 
Schmieroldunste verschlechterte des Kompressors.

Die groBeren Kompressoren fur deu Abbaubetrieb 
wird man moglichst in der Mitte des Verteilungsbezirks, 
beispielsweise bei einem zweiflugeligon Bremsberg am 
Brems- oder Abzugsort, aufstellen. Das wiirde den 
weiteren Yorteil ergeben, daB der Bremser oder Abzieher 
die Bedienung der in der W artung iiuBerst anspnichs- 
losen Elektrokompressoren m it ubernehmen konnte, 
Die Yerluste in der Luftleitung, welche in diesem Falle 
hochstens 200— 300 m lang wird, werden zwar etwas 
groBer sein ais bei dem fahrbaren Kompressor, aber 
nur einen geringen Teil der Energieverschwendung aus- 
maclien, m it welcher man bei einer iiber Tage ansetzenden, 
oft mehrere km langen Druckluftleitung rechnen muB.

W ahrend eine durch Ferndruckubertragung m it 
Energie versorgte Bohrmaschine, wenn es hochkommt, 
20 pCt. der primiiren Arbeit nutzbar maclit, laBt sieli 
durch den elektropneumatischen Betrieb selbst bei 
kleineren Kompressorentypen unter Annahme nacli- 
stehender Erfahrungswerte von Energieverlusten ein 
Gesamtwirkungsgrad von etwa 35 pCt, erreichen.

E le k tro p n e u m a tis c h e r  B e tr ie b  
Wirkungsgrad :

der P r im a rm a sc h in e .......................
der elektrischen Leitung . . . .
des M o t o r s ...................................
des Zahnradv'orgeleges zwischen 

Motor und Kompressor . . . rn
des K o m p re s s o r s ............................rl:>
der Luftleitung . . . . . . .
dos Luftmotors der Bohrmaschine . rn

rn =  0,94
0,90 

% =  0,90
72

=  0,0G 
-  0,80 
=  0,95 
=  0,05

==' 0,94 x 0,90 
»= ^  0,355.

x 0,60 x 0,70
71 5J2 X rn  X Vi X Tt 5 X 7jn X Tj71

=  0,94 x 0,90 \  0,90 x  0,96 X 0,80 x 0,95 4- 0,65 
=  f\> 0,36.



Fahrbarer Yorgelegekompressor mit Drehstrombetrieb.

Fig. 1.
AusgefUhrt von der Maschinenfabrik Klein, Schanzlin u. Becker in Frankentbal.
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Wio die ZusammensteUung zeigt, ist der \Yirkungs- 
grad der elektriselien Motorbolirer, bei denen in der 
Praxis noch gróGere peibungsyeitoste auftreten durftcn 
ais die angenommenen, ungofahr der gleiclie wie bei 
der konibiniertei Betriebsart. Die Solenoidbohrer 
kommen infolge der goringern Kraftwirkung derSolenoide, 
dos erhóhten Widerstandes der sich rascłi erhitzenden 
Bewickelnng und der Yerluste im Bohrgenerator an diese 
W erte nicht einmal lieran.

Der hauptsachlich durch den stetig wechselnden Hub 
uud dio nicht auszugleichende Massenwirkung des StoG- 
kolbens beeintrachtigten Arbeit des Łuftbohrmotors 
ist durcli den Einsatz eines Nutzeffektes rn  — 0,05

Eeclmung getnigen. Bei rotiorenden Luftmotoren, wie 
sie neuerdings fur den Antrieb von Drehbohmiaschineu 
benutzt werden, ist der Wirkungsgrad eiu hOherer; 
er kann nach den Yersuchen von Guternmth u. Schroter 
schon bei I pferdigen Ansfuhrungen mit Yentilsteuerung 
iiber 90 pCt.*) erreichen.

AuGer einem aimehmbaren Wirkungsgrade gewiihrt 
der elektropneumatischo Betrieb den Vorteil, daG an 
der Bohrmaschine ein hoherer Druck zur Yorfugung 
stelit ais bei der reinen PreGluftubertragung,

*) -Die Kraftubcrtragung auf weito Entfernungeu und dio 
Kónstruktipn der Triebwerke und Kegulatoren“ voti G. McitJner, 
Bd. I. S. 196.



Nr. 40. 952 - 3. Oktober 1903.

wo gewohnlich vou 6 Atm. Primardruck an der Yer- 
wendungsstello noch 3 bis 4 iibrig sind. Die hohere 
Luftpreśsung gestattet es, den jetzt gebrilucblichen 
Zylinderquerselmitt des Bohrmotors herabzusetzen. Da
durch laGt sich die hochst wiinschenswerte Yerringerung 
des Maschinengewichts und eine rermehrfó Handlichkeit 
des Bohrers herbeifuhren.

S p e z ia lk o n s t r u k t io n e n  von  K o m p re s s o re n  fu r  
e le k t r is c h e n  B e tr ie b .

Die Kuppelung des normal langsam laufenden 
Kompressors m it dem normal schnellaufenden Elektro- 
inotor bietet die bekannten Schwierigkeiten, welche 
der elektrische Betrieb von Kolbenmaschinen yerursacht.*) 
N ur bei ganz groBen Typen wird der Geschwindigkeits- 
unterschied żwischen Kompressor- und -Motorwelle ver- 
schwinden. Bei kleineren Ausfuhrungen, wie sie im 
unterirdischen Betrieb aufgestellt werden, mufi er ent- 
weder durch Yorgelege ausgeglicheu oder durch die 
W ahl anormaler Motoren m it niedriger oder Kom
pressoren m it hoher Tourenzahl umgangen werden. 
Da langsam laufende Motoren yiel teurer sind ais die 
normalen, hat man sich bei den bisherigen Ausfuhrungen 
entweder des Yorgeleges oder des Schnellbetriebes be- 
dient. Eine einfache Losung der Antriebsschwierig- 
keiten wird der Parsons'sche Turbinenkoinpressor 
bringen.**)

Die fiir den Streckenyortrieb bestimmten kleineren 
Kompressoren werden gewohnlich durch ein Zahnrad- 
vorgelege yon 3— 4facher Ubersetzung m it dem Motor 
gekuppelt. (Fig. 1.)

Die Normaltype der in Fig. 1 dargestellten Aus- 
ftihrungsform saugt bei einem Zylinderdurchmesser von 
260 mm, einem Hub von 250 mm und 240 Umdrelmngen 
in der Minutę etwas uber 2,5 cbm an und preGt sie 
auf 6 Atm.

Bei den trotz des Vorgeleges noch immer hohen 
Tourenzahlen der Luftpumpe kann ein ruhiger Gang 
nur durch den moglichsten Ausgleich aller Massen er- 
zielt werden.

Das Schwungrad, welches auf dem von dem Yor
gelege abgewandten Ende der Kompressorwelle sitzt, 
dient in erster Linie ais Ausgleichgewicht gegen die 
einseitige Massenwirkung der Zahnrader. Die letztere 
wurde bei den auf Radem ruhenden Kompressoren eine 
Schlingerbewegung des Fahrgestelles im Geleise hervor- 
bringen.

Die Ausgleichmassen, welche die horizontalen Schub- 
kriifte niederhalten sollen, konnen bei der hohen Um- 
laufsgeschwindigkeit so klein gewalilt werden, daG sie 
sich selbst bei der in dieser Hinsicht ungunstig 
wirkenden Einzylindertype leicht in den Zahnradern 
unterbringen lassen. Senkrecht wirkende Kraftmomente

*) Gluckauf, 1903, S. 777 f.
**) Gluckauf, 1903, S. 787.

treten zwar auch auf, sie sind abor geringfugigerer 
N atur und gelangen bei dem ihnen entgegengerichteten 
Wagengewichte nicht zur AuGerung.

Dor einseitig wirkende Einzylinderkompressor bietet 
den gerade fiir die Verwendung im Grubenbetrieb nicht 
lioch genug anzuschlagenden Yorteil einer einfachen, be- 
triebssicheren Konstruktion, bei dor alle bewegten Teile 
leicht zuganglićb sind. Zudem reicht er fur die kleineren 
fąhrbaren Typen vollkommen aus. Die Steige^ing des 
Nutzeffektes durch Yerbmulwirkung fiillt liier nur wenig 
ins Gewicht. Der Apparat wurde durch die bei dem 
Verbundsystem erforderliche Kuhlvorrichtung Yergrofiert 
nnd verteuert, die Beschaifung des Kfiblwassers ver- 
ursachte bei fąhrbaren Maschinen oft Schwierigkeiten. 
Diese Griinden haben die Firm a Klein, Sehanzlin imd 
Becker bestimmt, fur die 20— 25 PS.-Kompressoren, 
welche 4—5 Bohrmaschinen m it Luft versorgen konnen, 
einfachwirkende Zylinder zu wiiblen. Den Anforderungen 
des Bergwerksbetriebes ist durcli eine gedrungene Bauart 
und eine moglichste Yerminderung der Getriebe- nnd 
Steuerungsteile entsprochen.

Der Kolben ist durch die Pleuelstange direkt m it 
der Zahnradwelle gekuppelt und so ausgebildet, daB 
trotz der einfachen Saugwirkung bestiindig Luft durch 
die Saugleitung einstromt. Die Saug- und Druckventile 
sind sehr ein fach und lieBen an sich weit holiere Touren
zahlen ais die vou 240 in der Minutę zu, welche man 
im Interesse der Betriebssicherheit gewalilt hat.

Die m it sehr geringer Reilmng gefiihrteu Druck- 
yentile weisen wenig MaBe auf und werden durch 
Federn belastet. Nach der Entfernung des hinteren 
Zylinderdeckels liegen die Ventile und der Kolben frei. 
Zylinder, Kolbenansatz und Kreuzkopf werden durch je 
ein SchmiorgefiiG m it 01 rersorgt. Die Kurbellager 
haben Ringschmierung, wahrend der Kurbelzapfen m it 
Zentrifugalschmierung versehen ist.

Das Kurbelgetriebe ist durch eine Schutzhaube aus 
GuBeisen abgedeckt, die zugleich Beruhrung und 
Yerschmutzung verhindert. Eine in die Haube ein- 
gelassene Olfnung, welche durch ein Verschalungsblecli 
geschlossen wird, maclit die Kurbel zuganglićb, ohne 
daB die schiitzende Umbullung abgenommen zu 
werden braueht.

Bei dem Schnellkompressor der Firm a R. Meyer, der 
in dieser Zeitschrift*) bereits besprochen ist, arbeitet 
der Differentialkolben m it doppelseitigcr Kompression. 
(Figur 2).

Da auGere Steuerungsteile (Schieber, Excenter u .s. w.) 
hier uberhaupt nicht vorhanden sind und der Kolben 
durch eine Pleuelstange direkt m it der Kurbel yerbunden 
ist,- zęichnet sieli auch dieses Fabrikat durch Ein- 
fachheit der Konstruktion aus, welche insbesondere auch 
in der Anordnung der Ventile hervortritt**).

*) Gluckauf 1902, S. 359 ff,
**) Gluckauf 1902, S. 581.
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Fahrbarer Sehnellkompressor von Pokorny & Wittekind.

Fur die Lieferung liochgespannter PreBluft (50 
bis 60 Atm.) zum Auffiillen von Windkesseln u. dgl.

bant die Firm a einen kleinen dreistufigen Konipressor. 
Sein ganzer Zylinder wird von einem gro Cen W asser-

durch Yorfuhrung eines sclinell- (mit 500—600 Touren 
in der Minuto) umlaufenden kleinen Kompressors den 
Beweis, daB sich der Schnellbetrieb auch boi einer weit 
einfacheren Konstruktion ermOglichen łaBt. Der Erfolg 
ilirer Bauart ist im wesentliclien auf die Vorteile der ais 
yorznglich bekannten Kóstersteuerung, iiisbesondere auf 
die yerfiigbąre geraume Schlufizeit des entlaśteten 
Ruckschlagventils, daneben auch auf die mogliehste 
Beschriinkung und Ausgleichung des Triebwerkgewichts 
zuruckzufiihren. Die zweistufige Kompression wird in 
einfachster Weise durch einen einseitig wirkenden 
Dilferentialkolben in ein und demselben Zylinder aus- 
gefuhrt, welcher neuerdings gewohnlich stehend ange
ordnet wird. Um die storende W irkung dos Druck- 
wechsels abzuschwachen, ist das Zylinderverhaltnis so 
gewiihlt, daB der Hochdruckkolben durch die Spannung 
der Zwischenkuhleratinosplnire herabgedruckt wird. Bei 
170/320 mm Dtirchmesser des Differeńtialkolbens, 
120 mm Hub und 500 Umdrehungen in der Minutę 
saugt die Normaltype 3,1— 3,3 cbm Luft an und 
profit sie auf 7 Atm. Das Tricbwerk und dio Steueruugs- 
teile laufen vollkommen in Oel. M it Rucksicht auf 
die Schwierigkeit, welche die Beschaffung des Kuhl- 
wassers bei den fahrbaren Kompressoren rerursacht, hat 
man von der Anordnung eines Rohrenkiihlers abgesehon 
und dafiir einen Kuhlraum goschalfen, welcher zugleich 
der M antel-, Deckel-, Kanał- und Zwischenkuhlung 
dient. Das Wasser muB alle 2—3 Stunden erneuert 
werden. Der Niederdruckzylinder stoBt die Luft in 
einen den Kuhlmantel umgebenden ringfórmigen Raum, 
aus welchem der Hochdruckzylinder ansaugt.

Die Fig. 3 zeigt einen vertikalen Kompressor dieser 
A rt von der obigen Bemessung, der mit Motor und 
Schaltapparat auf einem fahrbaren Untergestell montiert 
ist. Der Wagen ist 2m  lang, 0,95m breit und l,3 m  hocli.

Pig. 2.
Sehnellkompressor der Mascliinenfahrik It. jreyer. Miilheim a. d. K.

Das Bestreben. die Nachteile des Zahnradbetriebes 
(Yerringerung des W irkungsgrades und der Betriebs- 
sicherheit, sowie erhohten Raumverbraućh) zu ver- 
meiden, hat neuerdings Kompressorkonstruktionen von 
auBerordentlich hohen Tourenzahlen geliefert, welche 
sich fiir die direkte Kupplung m it kleineren und 
mittleren Elektromotoren eignen. Die Firma Reayell 
in Ipswich (England) suchte die Hauptschwierigkeit, 
den Ausgleich der Schwungmassen, durch die Anordnung 
mehrerer, symmetrisch zu einander verstellter Zylinder 
zu erreichen. Thre Kompressorkonstruktion, welche im 
Jahrgang 1901 dieser Zeitsclirift auf Seite 955 fF. be- 
schrieben ist, hat den Nachteil, daB die Reibung in 
den 4 kleinen Zylindern eine sehr starkę Yerringerung 
des W irkungsgrades und einen Mehrverbrauch Yon 
Schmiermaterial h ||beiffih rt; auBerdem ist dieser 
Kompressor sehr teuer und kompliziert.

Die Firm a Pokorny & W ittekind in Frankfurt a, M.- 
Bockenheim lieferte auf der Dusseldorfer Ausstellung

Eine Abbildung des Kompressorwagens ist weiter 
unten in Fig. 5 gegoben.

L u / t e i n t r r l t .

i
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beh&lter umgeben, in welchem noch zwei Schlangen- 
rohre zur Kńhlung der heiCon Luft zwischen je zwei 
Stufen angeordnet sind. Die Hauptabmessungen des

Dififerentialkolbens sind 25/55/110 mm, der Hub be
trag t 80 mm. Bei 600 Touren in der Minutę saugt 
die Maschine 0,3 cbm Luft an.

Fahrbarer Kompressor mit Riemenbetrieb von Pokorny & Wittekind. 
.............  M  ,-5 Fig- 4.

Dem Ausgleich der Belastungsschwankungen an 
den Bohrmaschinen dienen Luftbehalter, welche bei

Fig. 5. Meyer’scher Schnellkompressor mit Luftreserroir.

stationaren Kompressoren in irgend einem Winkel 
aufgestellt werden konnen, bei fahrbaren Anlagen aben



3 . O ktober 1 9 0 3 . -  055 - N r. 4 0 .

wo sie mitgefiikrt werden miissen, je nach den yorhandenen 
Eaumyerhaltnisseu unter oder iiber, vor oder hinter 
der PreGpumpe oder seitlicb von ihr auf dem Unter- 
gestell yerlagert werden. Auf der Dtisseldorfer Aus- 
stellung wurde eine Type vorgefiibrt, bei welcher der 
Luftbehiilter ais Fundament fur Motor und Kompressor 
diente. Bei ilirer fur den Antrieb pneumatischer Werk- 
zeugmaschinen bestimmten Ausfiihrnng (Fig. 4) haben

Pokorny und W ittekind den Luftbehiilter iiber dem Kom
pressor yerlagert.

Fur die Verwendung in niederen Strecken empfiehlt 
es sich, Kompressor und Luftbehiilter auf zwei ver- 
schiedenen Fahrgestellen unterzubriugen, wie das bei 
dem in Fig. 5 dargestolltcn, von den Firm en Schuckert 
und R. Meyer gemeinschaftlich ausgefuhrten Kompressor 
gesehehen ist. (Sehlufi folgt.)

D er IX . Internationale GreoJogen-Kongreis in  W ien.
Von Bergassessor M e n tze l, Geologe der Westfśilischcn Berggewerkschaftskasse, Bochum.

II. D ie  U m g e b u n g  von K rz e sz o w ic e  be i 
K ra k a u .

Kurz nach der Ankunft in Krakau, noch am Abend 
des 8. August, wurden die Teilnehmer der Exkursion 
im geologischen Institu t der Universitat von Professor 
S z a jn o c h a  empfangen, der fur die Ausfliige in der 
Gegend von Krakau und fiir die Reise der ostgalizischen 
Gruppe nach Podolien und in die Karpathen die Leitung 
ubernommen hatte.

Der folgende Tag, ein prachtiger wenn auch recht 
heifier Sonntag, ga lt dem Besuch yon K rz e sz o w ic e . 
Der Ort liegt an der Bahn yon Trzebinia nach Krakau, 
rund 23 km westlich yon der letztgenannten Stadt, und 
ist bekannt durch das stattliche, yon schonen Park- 
anlagen umgebene Schlofi des Gouverneurs yon Galizien, 
des Grafen Potocki. In geologischer Hinsicht ist die 
Umgebung yon K rz e sz o w ic e  dadureh bevorzugt, daB 
hier der ostliche Rand des oberschlesisch-galizisch- 
mahrischen Steinkohlenbeckens von einer bedeutenden 
Grabenyersenkung gekreuzt wird, ygl. Fig. 1. Hieraus 
erklart sich das Yorkommen zahlreicher Formationen 
sehr yerschiedenen Alters: in der fast nord-sudlich 
streichenden Aufwolbung des Beckenrandes treten aufier 
den produktiyen Schichten des Steinkohlengebirges noch 
Kohlenkalk und Dovon auf. Uber dem Carbon breiten 
sich permische Deckenergusse yon Syenitporphyr und 
Melaphyr aus, die ihrerseits wieder yon triassischen 
Schichten uberlagert werden. Ferner k e ten  an den ge- 
stafFelten Randem der Grabenyersenkung mitteljurassische 
und oberjurassische, dem Oxford angehorige Kalkę zu 
Tage, die hier der Erosion entgangen sind (vgl. Fig. 2). 
Schliefilich ist im innersten Teile des Grabens noch das 
Miocan erhalteu, dessen schleclit aufgeschlossene Tone 
die Talsohle bilden. Um das Bild nicht zu uiiuber* 
sichtlich zu gestalten, sind in Fig. 1 nach dem Vorgang 
von B a r to n e c * )  nur die palaozoischen Schichten an- 
gedeutet.

*) B a rto n ec . Die Steinkohlenablagerung Wostgaliziens und 
dereń Yolkswirtschaftliche Bedeutung. Oest. Ztseh. f. B. u. H. 
W. 1901, S. 321 ff.

B a rto n ec . Geognostische TJehersichtskarte des mahrisch.- 
schleaisch-polnischen Kohlonbezirks. Wien.

Ferner sei auf den geologischen Fuhrer: „Einige Worte iiber 
den geologischen Bau des Gebietes von Krakau” hingewiesen, 
der vom Prof. Dr. L. S za jn o ch a  zur Orientierung der Ei- 
ursionsteilnehmer Yerfafit worden -war.

Die Fahrt vou Krakau nach Krzeszowice wurde m it 
der Bahn zuruckgelegt. die — ebenso wie der FluGlauf 
der Krzeszowka — dem Streichen des Grabens folgt. 
Schon auf der F ahrt war der geologische Aufbau des 
Gebirges durch das sebarfe Hcrvortreten der beider- 
seitigen Bruchriłnder deutlich zu yerfolgen. Yon 
Krzeszowice aus wurde der Ausflug m it Wagen fort- 
gesetzt und zunachst das Gebiet you M ię k in ia  und 
C ze rn a  n5rdlich des Grabens besucht.

Bei Miękinia ist ein 30 m machtiger D e c k e n -  
e rg u fi yon S y e n i tp o rp h y r  in mehreren Stein- 
bruchen yorzuglich entblofit. Das violettrote Gestein 
ist sehr fest und in seinem Gefiige gleichmiiCig; 
es zeigt eine Absonderung in senkrechte P latten , 
wodurch die Gewinnung sehr erleichtert wird. Es 
wird in grofiem MaBstabe gewónnen und zu Bord- 
und Trottoirsteinen, Pfiasterwurfeln und ais Kleinschlag 
zur Beschotterung venvendot. Im Liegenden des Por- 
phyrs sind an einer Stelle dunnbankige Schiefertone 
des Obercarbons aufgescblossen, die wohl etwas barter 
ais im normalen Zustande erscheinen, im ubngen aber 
keine Kontaktwirkung aufweisen. Das Hangende wird 
durch feinkristallinischen Kalk (Muschelkalk) gebildet, 
der bei Miękinia nur sparliche Erzspureu in Form kleiner 
eingosprengter Knotten enthalt, wahrend er weiter west
lich bei Chrzanów' und Trzebionka ebenso wie in Ober
schlesien abbauwurdigo Lager von Galmei, Blende, Blei- 
glanz und Brauneisenerz einschlieOt,

Von den Porphyrbriichen aus ging die F ah rt zuruck 
in die Ebene von Krzeszowice und yon hier wiederum 
in nordlicher Richtung in dasmalerisch schone Czernatal. 
An den steilen Wanden dieses Tales und seiner Seiten- 
taler, besonders schon unterhalb des im dichten Walde 
yerborgenen Klosters Czerna, ist der Kohlenkalk in 
festen, hellgrauen Kalkbiinken aufgeschlossen. Ver- 
steinerungen sind im allgemeinen selten darin, nur an 
einer Stelle im Bette des Czernkabaches wurde dereń 
eine groGe Anzahl gefunden. Besonders haufig kam 
hier Productus giganteus Mart. vor, weniger zahlreich 
wurde P r. punctatus Mart., Pr. latissimus Sow. und 
Spirifer striatus Sow. gesammelt. Abweichend von dem 
gewohnlichen Yerhalten ist der Kalk hier dunkel- 
grau gefiirbt uud umschliefit zahlreiche mattziegelrote 
Bruchstucke.
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Nach dem Besuch von Czerna begab man sich 
wieder zuruck nach Krzeszowice, wo Graf Potocki die 
Teilnelimer der Exkursión zum Friihstiick auf seine 
Besitzung eingeladen liatte. Es war dies der erste 
Fali der aufierordentlich wohltuenden Gastfreundschaft,

die den Eskursionsmitgliedern wahrend der garizen Keise 
auf galizischem Gebiete entgegengebracht wurde.

Der Direktor der Graflich Potockischen Gruben, 
Bergingpektor F . B a r to n e c , der dio Giiste im SchloB 
begriifite, batte daselbst eine kleine. aber sehr instruktive

I)n t~r>n KóJilmiJtalh. Ibryjliy r- F lo ts i  o

I J b e r s ic h ts k a r te  d e r  w e s tg a l iz is c h e n  S te in k o h le i iv o rk o m m e n  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  den
o b e r s c h le s is c h e n  B ecken (n ach  B a rto n ec ).

Fig. 1.
Ausstellung von Karten, Profilen und Yersteinerungen 
aus dem produktiven Carbou Galiziens znsammengestellt. 
Diclit bei Krzeszowice begiunen am siullichen Graben- 
rand in der Niihe des Fleckens T e n c z y n e k  die Auf- 
sehlusse des flozfuhrenden Carbons.

Die GroGe des auf Galizien entfallenden Teiles des 
Steinkohlenbeckens wird auf 1309 qkm angegeben. Seine 
Bcgrenzung und sein Zusammenhang m it den an- 
grenzenden oberschlesischen und russischen Kohlen- 
hezirken ist aus Fig. 1 ersiehtlich. Innerhalb dieses 
grofien Gebietos geht das Carbon nur an Yerhilltnis- 
nniGig wenigen Stellen zu Tage aus, so bei dem sclion 
genannten Tenczynek, bei Siersza 3 km nordlich von 
Trzebinia sowie in der Gegend von Jaworzno und Dąbrową 
ostlieh von Myslowitz. Diese Schichten srehOren z. T.

den Ostrauer, z. T. den Karwiner Schichten an. Die 
Sattelflozgruppe ist bislier noch nicht angetroffen (worden.

Die im Christina-Stolln bei T e n c z y n e k  durcli- 
orterte Partie umfaGt bei einer saigeren Machtigkeit 
von 170 m vier Floze von insgąsamt! 4,6 m Kohle. 
Im  Liegenden der Floze ist eine 400 m miichtige floz- 
leere Zone durch fali ren worden, die ihrerseits uber dem 
Kohlenkalk liegt. Die flózfuhrende Partie zeichnet sich 
durch das Vorkommen von ansclieinend brackischen 
Muschelschichten (Anthracosia sp.) und durch A rm ut an 
Pflanzenresten aus. Sie gehort den Ostrauer Schichten 
(entsprechend den Itybniker Schichten Oberschlesiens 
und den Golonoger Schichten von Eussisch-Polen) an. 
Einige Floze fiihren eine gute GFaskohle.

Grofiere Bedeutung ais Tenczynek konnen die mehr

/ / d^s łctb
.5  /O Am*

-1___ 1___ I I .... li ii i 1 I___ L_
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im Innem des Beckens liegenden Yorkommen yon 
S ie rs z a  und J a w o r z n o - D ą b r o w ą  beahspruchen. 
Beide fiihren Floze der Karwiner Stufe, entspreehend 
den Orzescher bezw. Scliatzlarer Sclncliten. Sie sind 
arm an Tieryersteinerungen, fiihren aber viele Pflanzen. 
Die grafłich Potockische Sammlung, die im SchloG von 
Krzeszowice von der Exkursion besichtigt wurde, ent- 
liflt aus den Gruben von Siersza dio folgenden Yor
kommen: Lonchopteris rugosa Brongn., Neuropteris 
flexuosa Sternb., Palmatopteris furcata Brongn., Mari- 
opteris muricataSchloth., SphonopterisobtusilobaBrongn., 
Sph. trifoliolata Art., Sph. Schatzlarensis, Alethopteris 
decurrens Artis, Oyopteris Karwinensis Stur, Calamites 
Suckowi Brongn., Sigillaria elongata Brongn.

Die bei D ą b ro w ą  und Ja w o rz n o  aufgeschlossenen 
Floze liegen, in mehreren Gruppen yerteilt, im 
Hangenden der unweit westlich von ihnen bei Myslowitz 
gefauten Sattellloze. Sie gehoren demnach ebenfalls 
den Karwiner Schichten an. Ihre bis jetzt bekannte 
Miichtigkeit betrag t 850 m m it 40,8 m Kohle, wobei 
nur Floze von iiber 1 m Miichtigkeit der Bereclinung 
zu Grandę gelegt sind.

Die Floze von S ie rs z a  sind ideńt mit der Floz-
K r zeszo

<5:

gruppe von Jaworzno. Die einzelnen Floze eńtsprechen 
sieli wie folgt:

Siersza

Elisabeth-Fl. 
Isabella-Fl. 
Adam-Fl. . 
Arthur-Fl. .

Mach-
tigkcit

m
Jaworzno

2 | Sacher-Fl......................
5.5 ! Friedrich-August-Fl.

2—1 | Frahciska-Fl. . . .
6.5 I Jacek-Rudolf-Fl. . .

Miich-
tisrkcit

1,9
1
2,5

4 - 5

Die Kohle yon Siersza wird ais magere Sandkohle 
bezeiclmet. Sie schlackt sehr wenig und gibt eine 
lockere, pulverformige Asclie.

Im Arthurfloz findet sich ein Bergmittel von hell- 
grauem, feuerfestem Ton, teils in einzelnen faustgroBen 
Knollen, teils in einer zusammenhangenden 12cm starken 
Schiclit. Es wird beim Abbau ausgehalten und bei 
der Zinkmuffelfabrikation der Masse zugosetzt. Die 
Floze fallen m it 9 bis 12° nach Siiden ein und werden 
m ittels schwebenden Pfeilerbaues m it 12 m Pfeilerhohe 
abgebaut. Schlagwetter und Grabenbrand sind unbe- 
kannt. Die grofite Schwierigkeit fiir den Bergbau bietet 
die W asserhaltung, weil das Steinkohlengebirge auf 
grofie Erstreckung hin zu Tage ausgeht oder yon durch-

/
Fig.

P r o f i l  d u r c h  die G r a b e n v e r s e n k u n j  
1. Jliocaen. 2. Kohlenkalk. 3. Flotzfiihrendes 

liissigen Schichten uberlagert wird. Die Zufliisse be- 
tragen rund 14,5 cbm in der Minutę.

Der Empfang im Schlosse des Grafen Potocki und 
die Besichtigung der Sierszaer und Tenczyneker Gesteine 
und Grubenbilder nalim die Mittagstunden in Auspruck. 
Yon dort aus wurde ein S te in b r u c h  im  b ra u n e n  
J u r a  am Rande des Gebirgsgrabens sudlich von 
Krzeszowice (ygl. Fig. 2) kurz beśueht, der eine reiche 
Ausbeute an Versteinerungen lieferte. Es wurden liier 
mehrere Ammoniten (Am. Martinsi d'Orb.), Terebratula 
bullata Ziet., Rhynchonella ąuadriplicata Quenst., Pleuro- 
tomaria sp. und andere in zahlreichen, z. T. schon er- 
lialtenen Esemplaren gefunden. Die Schichten gehóren 
der Zone des Macroceplialites macrocephalum (oberer 
brauner Jura) an.

Am Nachmittag tra t man yon Krzeszowice m it der 
Bahn die llfickreise nach Krakau an, wo noch Zeit 
zur Besichtigung der interessanten Gebaude der Stadt, 
des Wawels und der Universitat war. Den Schlufi des 
Tages bildete ein in den Raumen des Grand Hotels 
yeranstaltetes Festessen, zu dem der OrtsausschuG von 
Krakau die Teilnehmer der Eskursion eingeladen hatte.

III. D as S a lzw o rk  yon W ie l ic z k a .
Am zweiten Tage unseres Aufenthaltes in Krakau 

wurde dem altberuhmten S a lz w e rk  yon W ie lic z k a

2.
y yon  Krzeszowice (nach F. Bartonec).
Carbon. 4. Dyas. 5. Mnsćhelkalk. 0. Jura. 
ein Besuch abgestattet. Die Fiihrung bei diesem Aus- 
flug hatte Ilofrat Professor Dr. N ie d z w ie d z k i aus 
Lemberg ubernommen. Wieliczka liegt 14 km sud- 
ostlicli von Krakau am nordlichen Karpathenrand, der 
liier aus wechsellagernden Schiefertonen und Sandsteinen 
der unteren Kreide (des Barremien und Hauteriyien) 
m it sudlichem Einfallen zusammengesetzt ist. Dieser 
Hohenzug grenzt, durch eine groCe Yerwerfung ab- 
geschnitten, an das subkarpatkische hugelige Gebiet von 
Wieliczka, das aus miocanen Schichten aufgebaut ist. 
(Yergl. F ig . 3.)

S ie rcza . AV i e 1 i c z k a. Ii ogn c i ce.

P r o f i l  d u r c h  das  Sal/.g-ebirjre vou Wi e l i c z ka  
nach Niedzwiedzki.

1. Obermiocaene (Bogucicer) Sande.
2. Obermiocaene gypsfiihrende Thone.
3. Mittelmiocaenes Salztrummergehirge.
4. Untermiocaenes geschichtetes Salzgebirge.
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Der unmittelbar an die karpathische Kreide an- 
stofiende flachę Geliindestreifen von Wieliczka besteht aus 
dem unteren und mittleren imioc&non Salzgebirge, in dessen 
Hangendem zunachst grane gypsfiihrende Tono urid da- 
ruber Sande („Bogu cicer Sand"), beido dem oberen Miocan 
angehorig, folgen. Der Bogucic® Sand bildet eine 
niedrige, dem Karpathenrand vorgelagerte Bodenschwclle.

Das S a lz g e b irg e  ist in seinem unteren Teile 
geschichtet, im oberen ungeschichtet. Soweit es auf- 
geschlossen ist, d. h. in einer streichenden Lange von 
3,6 km bei 0,8 km Breite, bildet es einen ostwestlich 
streichenden Sattel, der im westliclien Teile sehr flach, 
im óstlichen steiler ist. Gleichzeitig steigt die Sattel- 
kuppe in ostlicher Bichtung um rund. 200 m an. Im 
No.rden ist der Sattel der Lange nach durch eine 
streichende Yerwerfung abgeschnitten.

Das alterc, g e s c h ic h te te  S a lz g e b irg e  baut sich 
aus einer Wechsellagerung yon Ton, Salzsandstein, 
Anliydrit, Gyps und Steinsalz in 150 in Maehtigkeit 
auf. Wahrend der Gyps nur untergeordnet au ftritt, 
kommt der Anliydrit sehr haufig; in dunnen, nur wenige 
Millimeter starken Scliichten im Ton und Steinsalz vor 
und ist dann gewóhnlich mannigfaltig gewunden, in 
der A rt des „Gekrosesteins" aus dem thuringischen 
Zechstein. Professor N ie d z  w ied ■/,ki machte besonders 
auf die eigenartige Erscheinung aufmerksam, dafi diese 
gewundenen Anhydritschichten inmitten vollkommen 
sohlig abgelagerten Salzgebirges liegen, also keiner 
naehtraglichen Faltung ilire Gestalt verdanken, sondern 
bereits ursprunglich bei ihrem Absatz in dieser ge
wundenen Form niedergeschlageu worden sind.

Das Steinsalz selbst ist im geschichteten Salzgebirge 
in drei yerschiedenen Arten yorhanden und zwar:

1. ais S z y b ik e r s a lz , sehr reines, m itte l-b is grob- 
korniges, graues Salz in Schichten yon 2 bis zu 5 m 
Maehtigkeit, seiten bis 8 m anschwellend, m it rund
99 pCt. Na Cl.

2. ais S p iz a sa lz , weniger rein, klein krystallinisch 
und yermengt mit sehr feinem Quamand, Ton und 
Kaikteilchen. Tnfolge dieser Beimengungen fiililt es 
sich sandig an. Durch Zunahme der Sandkornchen 
entstehen tJborgange aus Spizasalz zum Salzsandstein. 
Seine Schichten sind machtiger ais die der vorher- 
genannten Art und erreichen eine Starkę von 20 m.

3. ais G ru n sa lz  von noch groberem Koni ais das 
Szybikersalz m it eingesprengtem Ton und Anhydrit. 
Es tr itt im geschichteten Salzgebirge nur untergeordnet 
auf, gewinnt aber grofie Bedeutung in der ungeschichteten 
hangenden Partie.

Im unteren Teile des geschichteten Salzgebirges 
herrscht das Szybikersalz, im oberen das Spizasalz vor. 
Beide Arten bilden mehr oder weniger weit anhaltende 
Lager, die durch Ton, Salzsandstein und Anhydrit von 
einander getrennt sind. Seiten ubersehreitet die 
streichende Lange eines Lagers 1 km, meist keilen die

einzelnen Schichten schon auf kurze Entfernung aus.
Besonderes Interesse bietet die Entdeckung von 

organischen Resten im geschichteten Salzgebirge. Es 
sind Kelche einer Koralle, C a ry o p h y l l ia  s a l i n a r i a  
Rss., die in ausgezeichneter Erhaltung mitten im 
krystallinischen Salz eingebettet liegen. Da sie keine 
Spur einer Abrollung zeigen, nim m t Niedzwiedzki an, 
dafi die Tiere im Meerwasser uber der Statte der 
jetzigen Salzablagerung geschwebt haben. Auch die 
im Spizasalze haufigen Kalkteilchen sind organischen 
Ursprungs. Sie bestehen aus zertriimmerten, abge- 
riebenen Schalen yerscliiedener Tiergattungen, yon denen
A. Ren fi 68 Foraminiferen, 22 Bryozoen, 50 Molluskcn 
und 8 Krustazeen bestimmte. Yon Pllanzenresten 
fanden sich gleichfalls im Spizasalz einige Fohren- 
zapfeh, Baphiapalmeufrflchto und Caryanusse, die in 
Braunkohle umgewandelt erscheinen. Sie deuten auf 
die Niihe einer bewaldeten Kuste hin.

Yollig anders is t die Beschaffenheit des unge
schichteten Teiles der Lagerstatte. Uber der ge- 
schieliteten Partie und nordlich seitwarts von ihr (vgl. 
Fig. 3) liegt eine in der Hauptsache aus Salzton be- 
stehende Gebirgsmasse, die Steinsalz in scheinbar ab- 
gerissenen Brocken oder Triimmern eingeschlossen 
entbalt. Der Ton ist grau bis braun, nicht sandig, 
wohl aber bisweilen kalkhaltig und nie geschichtet, 
wodurch er sich yon dem Ton der liegenden Partie  
untersclieidet. Die in ihm eingelagerten Steinsalz- 
massen haben ganz yerschiedene Grofie. Bald sind es 
nur die kleinen erbsen- bis faustgrofien Stiicke, dio 
auch anderwarts haufig im Salzton beobachtet worden 
sind, bald sind es grofie stock- oder seltener lager- 
fórmige Massen, die bisweilen die Grofie eines sta tt- 
lichen Hauses erreichen. Sie bestehen aus Grunsalz, 
das durch eine haarscharfe Grenze von dem um- 
gebeuden Ton geschieden ist, eine Erscheinung, die 
in der Grube yorzuglich zu beobachten war. Uber die 
Entstehung dieser merkwurdigen Ablagerung entstaud 
wahrend der Exkursion ein lebhafter Meinungsaustausch, 
wobei schliefilich die Ansiclit Niedzwiedzkis nach don 
yorliegenden Aufschlussen ais wahrscheinlichste an- 
erkannt wurde. Sie geht-davon aus, dafi alle Anzeichen 
einer Krystallisation der Salzmassen in drusenartigen 
Hohlraumen fehlen, dafi man also genotigt ist, die 
einzelnen Salzstocke ais Triimmer eines ehemals zu- 
sammenhangenden grófien Salzlagers anzusehen. Bei der 
Faltung wurde dieses Lager, das im Hangenden der jetzt 
noch erhaltenen, geschichteten Partie lag, ais aufierste 
Schicht der Sattelaufwolbung am starksten auf Zug 
beansprucht und zerbarst in viele einzelne, yerschieden 
grofie Triimmer. Dafi diese nicht aufgelost und ganzlich 
zerstort wurden, kann nur dadurch erklart werden, dafi 
die Faltung unter Wasser vor sich ging. Die Bruchstucke 
wurden daher nur oberflachlich durch einen yerhaltnis- 
mafiig unbedeuteuden Losungsyorgang gerundet, behielten
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aber im ubrigen ihre Gestalt und wurden in Tomnassen, 
die in dem zerstorten Teil des Gebirges ursprunglich 
yorhanden waren (oder sich im Meeresgrund im AnschluB 
an die Faltung absetzten), eingehullt und yor weiterer 
Zerstorung geschutzt.

Auch das Salztriimmergebirge schlieBt o rg a n is c h e  
E e s te  ein, durch die sich sein geologisches Alter be- 
stimmen laGt. Besonders zahlreich liefert der obero 
Salzton Foraminiferen, deren etwa 130 Arten daraus 
bekannt sind. Ferner sind einige wenige, aber zur 
Horizontbestimmung gu t verwertbare Mollusken vor- 
handen, von denen Pecten denudatus Rss., Nucula nucleus 
L . und Ostrea cochlear Poli. genannt werden sollen. 
Aus allen diesen Funden ergibt sich fiir das Salztriimmer- 
gebirge m it groBer Wahrscheinlichkeit ein mittelmiocanes 
A lter (etwa Helvetien nach Niedzwiedzki), wahrend das 
geschichtete Salzgebirge m it Carjophyllia salinaria Rss. 
dem unteren Miocan (etwa Langien) angehort*).

Wie allgemein bekannt sein durfte, ist das Salz- 
werk vou Wieliczka wie kaum eine andere Grube auf 
den Fremdenbesuch zugeschnitten und in einzelnen Teilen 
geradezu ein Salonbergwerk. Der Besuch gestaltete 
sich daher auch fiir die Geologen-Eskursion zu einem 
muhelosen Spaziergang, bei dem die unzahligen inter- 
essanten Einzelheiten geologischer und bergtechnischer 
N atur nicht durch die geringste Anstrengung erkauft 
zu werden brauchten. Dio Fahrt yonKrakau bis Wieliczka 
legte man m it der Bahn zuruck. Am Yerwaltungs- 
gebaude des Salzwerks angekommen, wurde die Gesell
schaft von der Direktion imd den Beamten des Werkes 
begruBt und zunachst durch die Ausstellungsriiume 
geleitet. Aus der Fiille des Interessanten, das hier 
zusammengebracht ist, sind besonders die hervorragend 
schon und gefallig ausgefuhrten G la sm o d e lle  o s te r -  
r e ic h is c h e r  S a l z l a g e r s t i i t t e n ,  vor allem yon 
Wieliczka selbst und von Kałusz zu nennen. Einen 
yollstandigen Uberblick uber dio petrographischen, 
mineralogischen und palaontologischen Verhaltnisse der 
Lagerstatte gibt die reiche und sehr ubersichtlich auf- 
gestellte G e s te in s s a m m lu n g .  Yon den hier aus- 
gestellten Schaustiicken erregten namentlich die vor- 
ziiglich erhaltenen K o ra l le n , deren Yorkommen oben 
erwiihnt wurde, und die groBartigen K r y  s t a l  1-

*) Von dor geologischen Literatur uber Wieliczka sind auGer 
der „Geologischen Skizze des Salzgebirges vou Wieliczka", die 
anliiBlieh des Kongresses von Hofrat Prof. Dr. Niedzwiedski 
verfaGt wurde, noch die folgenden Werke zu nennen:

R e u s s :  Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von 
Wieliczka. Sitzungsbericht der k. k. Akademie der Wissen- 
schaften. Wien 1867.

P a u l :  Ueber die Lageruugsverhaltnisse von Wieliczka.
Jahrb. der k. k. geol. Rcichsanstalt. Wien 1870.

J. N i e d z w i o d z k i : Beitrag zur Kenntnis der Salzformation 
von Wieliczka und Bochnia. Lemberg 1883 — 1891.

T i e t z e :  Die geologischen Vcrhaltnisse der Gegend von 
Krakau. Wien 1887.

W i n d  a k i e  w i cz:  Das Steinsalzbergwerk in Wieliczka.
Wieliczka 1890.

g ru p p e n  des S te in  s a l  ze s das Interesse der Besuclier. 
Es sind meist zu unregelmaBigen Gruppen verwachsene, 
farblose und yollkommen durchsichtige Wtirfel, die 
yiolfach so yerzerrt sind, daB sie ais Siiulen m it 
quadratischem oder rechteckigem Querschnitt erscheinen. 
Seltener sind die einzelnen Individuen parallol orientiert 
(Ruinensalz): Salzkrystalle m it Einschlussen von Flussig- 
keiten und Gasblasen sowie ganze Lager von krystal- 
linischem Steinsalz, das Gase enthalt und sich durch 
bituminosen Geruch auszeichnet, sind 'nicht seiten. 
Dieses sog. K n is te r s a lz  ist eine Abart des Szybiker- 
salzes. Es enthalt in seinen reinen, weiBen, grob- 
krystallinischen Aggregaten zahlreiche BbTschen, die 
Salzsoole, Methan und athmospharische Luft unter 
Druck einschlieBen. Lost man das Salz in Wasser, so 
zersprongt das Gas die immer dunner werdende Wand 
des Blaschens m it knisterndem Gerausch nnd entweicht 
in Form kleiner Perlon auf der Wasseroberflache. Ob 
mehrere, im kleinen Umfang in Wieliczka yorgekommeno 
Schlagwettereiplosionen dem Knistersalz ihre Entstehnng 
yerdanken, erscheint zweifelhaft. Yielmehr ist es wahr- 
scheinlich, daB auch das Spizasalz gelegentlich in 
Kluften geringe Mengen Schlagwetter enthalt.

DieBefahrungerstreckte sich auf einzelno „Kammern" 
des Salztrummergebirges und auf das geschichtete Salz
gebirge. Die Gestalt der Kammern richtet sich nach 
der des betreffenden, im Salzton eingebetteten Grun- 
salzstockes. Einige davon setzten den Besucher durch 
ihre Hohe, die 30 bis 40 m erreicht, in Erstaunen. Das 
Salz wird hier durch W e i tu n g s b a u  von oben nach 
unten gewonnen, wobei zum Schutz gegen das Qaellen 
des Salztones eine 1 m starkę Schwebe im ganzen Umfang 
des Stockes angebaut wird. Vielfach ist zur Sicherung 
der Firste auBerdem der Einbau von starken Holz- 
pfeilern oder kunstvoll gezimmerten Stutzen aus Rund- 
oder Kautholz notig, wodurch der Holzyerbrauch im 
Abbau ein ganz enormer wird.

Das Szybiker- und Spizasalz wird mittels „O rter- 
baues" unter Stehenlassen geniigender Sicherheitspfeiler 
ohne Anbau einer Schwebe gegen den Ton gewonnen, 
da das Salz selbst zum Nachfallen neigt, wahrend der 
untere Salzton fest ist und nicht ąuillt. Die G ew in  n u n g  
geschieht. teilweise noch in der von Alters her in 
Wieliczka gebrauchlichen Weise durch Schramen und 
Keilen. Dabei wird der ArbeitsstoB von oben, unten 
und einer Seite 60 cm tief eingeschlitzt und hinter den so 
vorgerichteten parallelopipedischen Błock eine Anzahl 
Keile eingeschlagen. Wenn eine Reihe nebeneinander 
eingetriebener Keile den Błock noch nicht abtrennt, 
wird eine zweite dahinter geschlagen, schliefilich eine 
dritte żwischen łteide Reihen. Der Erfolg ist der, daB 
das umsehramte Stuck m it yollstandig ebener Flachę 
vom StoB abgetrennt wird und in den Pfeiler hinein 
umkippt. Es wird dann weiter in BłScke yon 40 kg 
Gewicht zerschlagen. die ais S tu c k s a lz  in den Handel
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kommen. Au fiordem wird M e h ls a lz , F a b r ik s a lz  
verschiedener Sorten und V io h sa lz  erzeugt. Das 
Szybikor Salz dient vorzuglicli ais Speisesalz, das Spiza- 
$ilz ais Goworbesalz, z. B. zur Sodafabrikation.

Ein von der K. K. Salzwerksyorwaltung don 
Esknrsionsmitgliedern in zuyorkommendster Woiso dar- 
gebotenes Fruhstuck in einer der abgebauten Grunsalz- 
kammern, die bergmannischon Weisen, die wahrend dor 
Besicbtigung einzelnor priichtig erloucbtoter Weitungen 
vón der Bergkapelle gespielt wurden, und schliefilich 
die Fahrt auf dem unterirdischen Salzsee yollendeteii 
den Eindruck einer typischen Wioliczkaor Gruberifahrt, 
die siclier allen Besuchern dauernd im Gedachtnis 
bleiben wird.

Der Ruckweg nach Krakau wurde unter Leitung 
von Professor S za jn o ch a  zu Wagen angetreten, wobei 
noch zwei sehr instruktive Aufschlusso besucbt werden 
konnten: der Steinbrueh bei Podgorze, einer Yorstadt 
von Krakau, und der Felsen von Witkowice, 5 km 
nordlich von dieser Stądt.

Bei P o d g o rz e  findet der steinbruchsmafiige Abbau 
einer 30 m machtigen Bank von weifiem Kalkstein des 
oberen Ju ra  statt. Das Gestein liegt hier vollkommen 
solilig, wie man an zahlreiclien Fęuersteinknollen yon 
Wallnufi- bis Kopfgrofie erkennen kann, die in langen 
Schnuron im Kalkstein eingebettet liegen.

Die Fauna des Kalkes ist nicht eben gu t erhalten 
und bei der Kiirze des Besuches konnten auch nur 
wenig Yersteinerungen gesammelt werden. Nach 
Szajnocha findet sich darin Perisphinctes haliarchus

Neum., P. polygyratus Loriol., P. colubrinus Bem;, 
Terebratula bisuffarcinata Schloth., Rhynchonella 
cracoviensis Quenst., Rh. lacunosa Goldf. nebst Bruch- 
stiicken einzelner Bivalven und Cidariten. Die Fauna 
deutet auf oberes Oxford oder Kimmeridge.

Am Abond wurde schliefilich noch das Profil voii 
W itk o w ic e  besucbt, das hier an einem rund 25 m 
hohen, iiber einem kleinen Flufichen steil aufragonden 
Felsen entblofit ist. Die untere Hillftc des Felsens 
bestelit aus senkrecht abfallenden, festen,. śchichtmigs- 
losen Kalken des oberen Ju ra  von weifier Farbo. 
Dariiber folgt ein 0,5 m mfichtiges, braungef&rbteś 
Quarzkonglomerat, das die unterste Scliicht der trans- 
gredierenden oberen Kreide darstellt und im allgemeinen 
ais Cenoman gedeutet wird, wenn auch Yersteinerungen 
darin nicht yorkommen. Im  Hangenden dieser Bank 
liegt eine 4 bis 6 m  mdchtige Schichtenfolge von 
weifien, harten, dunnbankigeu Kalken des Senons m it 
Micraster coranguinum und Ananchytes oyata, die sich 
unter titwa 60° abboscht und daher schon yon weitem 
ais besondere Stufe kenntlich ist. Ais Decke des ganzen 
Felsens lagert 2 -  4 m miichtiger, gelber Lofi uber der 
Kreide, der wiederum einen Steilabsturz bildet, sodafi 
auch orographisch die Glioderung des Folsens in Jura, 
Kreide und Diluyium heryorragend schon durchgebildet 
ist. Samtliche Formationen liegen Yollkommen solilig.

Noch am Abend des 10. August tra t dio ost- 
galizische Gruppe der Exkursion die Reise nach Borysław 
an, das nach 9stiindiger, nachtlicher F ahrt iiber Przemyśl 
und Drohobycz um 5 Uhr in der Fruhe erreicht 
wurde.

Der britisćhe Bergbau im  Jahre 1902.
(Belegschaft nnd todliche Yeruuglucknngen.)

Die amtliche britisćhe Bergbaustatistik wird in 
drei Toilen herausgegeben, dereń zweiter, „Labour" 
betitelt, soeben erschienen ist und nachstehend eine 
auszugsweise Wiedergabe erfahrt. Im  Gegensatze zu dem 
1. Teil geht die ihm zugrunde liegende Klassifikation 
der Bergwerke nicht von den fur den Bergbau geltenden 
Parlamentsakten, sondern von der A rt der geforderten 
Mineralien aus. Er unterscheidet dąnach drei Gruppen 
von Gruben: 1) Kohlengruben, wozu alle auf Kohle 
bauenden Betriebe gereclmet werden, einerlei ob darin 
auch gleichzeitig noch ein anderes Minerał gewónnen 
wird. 2) Eisenerzgruben, in denen keine Kolile ge- 
furdert wird. 3) Andoro Gruben, in denen auf sonstige 
Erze und nichtmetallische Mineralien wie Gyps, Kalk- 
stein, Olschiefer etc. gebaut wird. Die des weiteren 
noch in dom Berichte behandelten Steinbriiche decken 
sich m it denen des 1. Teiles.

Es betrug die Zahl der im britischen Bergbau und 
in den dem Quarries-Akt von 1894 untersteltten (24 Fufi

tiefen) Steinbriiclien im letzten Jahre beschiiftigten Per
sonen 952 711, davon entfielen 855 603 auf die vor- 
stehend unterschiedonen Gruben und 97 108 auf die 
Steinbruche. Von dem Personal der Gruben arbeiteten 
680 936 unter und 174 667 uber Tage, unter letzteren 
waren 5674 Frauen. Die Zunahme um 16 425 Per
sonen gegen das Yorjahr entfallt ausschliefilich auf die 
Kohlengruben, wogegen die beiden andern Gruppen 
einen Riickgang ihrer Arbeiterzalil um zusammen 
1714 Personen zu yerzeichnen hatten.

Es verteilte sich die Bergarbeiterschaft Grofi- 
britanniens auf die drei Gruppen wie folgt:

| Unter 
L Tage

Uber
Tage

Zu-
! samineni - -

I Prozentual- 
anteil

Kohlengruben . . .. ! 651 505 ! 159 282 ! SIO 787 91,8
Eisenerzgrnben . .. ! 1*2393 | ■1 135 16 528 1,9
Andere Gruben . . : 17 038 j 11 250 28 288 3,3

Insgesamt . . . . i 680 936 17-1 667 855 603 100
In 1901 ............ 172 552 839178 I 100
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80,4 pCt. der Kohlenbergarbeiter waren unter Tage 
und 19,ij pCt. iiber Tage besehiiftigt. Die Zahl der 
jugendlichen iniinnlichen Arbeiter unter Tage (13—16 
Jahr) betrug 45 112, uber Tage (12—10 Jahr) 14 316, 
der jugendliclien weiblichen Arbeiter uber Tage 886, es 
belief sieli mitliin die Gesamtzahł der jugendlicheu 
Arbeiter auf 60 314 =  7,4 pCt. der Belegschaft; aufóer- 
dem beschaftigte der britischo Kohlenbergbau in 1902 
auch noch 4393 (0,5 pCt.) erwachsene Frauen.

In der folgenden Tabelle ist die Yerteilung der 
Belegscliaft der Kohlengruben auf die einzelnen Kolilen- 
felder ersiclitlich gemaclit.
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Schottischcs Kohlenfeld •107 8-i 083 18 877 102 060 12,7
Nordliches Kohlonfold . 420 124 0-18 34 SIS 158 866 19,6
Yorkshire Kohlenfeld . . 559 149 412 38 585 187 997 23,2
Lancashire und Cheshire

Kohlonfold ............... 426 74 878 18 509 93 387 11,5
Midland Kohlonfold . . 511 58 440 17 873 76 313 9,4
Klcine isol. goleg. Felder 119 1S 102 4 471 22 573 2,8
aSford-Wales Kohlonfold. 05 10S71 2 471 13 342 1,6
Siid-Wales Kohlenfeld . 500 181 062 23 509 154 571 19,1
Irische Kohlenfclder . . 21 609 169 77S 0,1

Insgesamt 3 217 651 5051 159 282|810 787 100,0

A uf Yorkshire, Sudwales' und das nordliche Feld 
allein entfallen 61,9 pCt. der Gesamtbelegschaft und
49 pCt. der Betriebe.

V e ru n g lu c k u ń g e n . Im  Gruben- und Steinbruch- 
betriebe des Vereinigten Konigreiches trugen sich im 
letzten. Jahre 1061 todliehe Unfalle zu, die 1172 Opfer 
erforderten, davon entfielen auf die Gruben 1053 und 
auf die Steiiibriiclie 119.

Die Yerteilung der todlichen Yerungliickungen auf 
die von der Statistik unterschiedenen 3 Gruppen von 
Bergwerken im eigentlichen Sinno ergibt sich aus der 
folgenden Tabelle:

i Kohlengruben Eiseiiorzgruben Andere Gruben
Jahr Jns- L  , I l ’ro-

gesamt Jo.i|1ł's- zentual- 
falle | anteil

rn 1 Pro- 
zentual- 

fillle | anteil
Todes-
fiillc

Tro-
zentual-
anteil

1901
1902

1131 1 1075 1 95,1 
1053 i 1005 | 95,4

23 [ 2,0 
19 ! 1,8

33
29

2,9
2,8

Mehr ais 11J/2o aller im britischen Bergwerksbetriebe 
erfolgten todlichen Verungluckungen entfallen sonach 
auf die Kohlengruben.

An den todlichen Yerungliickungen der beiden letzten 
Jahre waren die einzelnen Gpihrenquellen wie folgt 
beteiligt:

Alle Gruben 
Todesfiille | Prozentualanteil

Kohlengruben 
Todesfiille | Prozentualanteil

1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902
Schlagende Wettcr und ICohlenstaubesplosionen 125 63 11,0 6,0 125 58 11,0 5,8
Stein- und Kohlenfall....................................... 494 467 43,7 44,3 472 440 43,9 44,4
In Scliachten und B rem sbergeu .................... 79 105 7,0 10,0 69 102 0,4 10,1
Sonstigo Ursachen unter T a g e ......................... 280 298 24,8 28,3 201 284 24,3 28,3
Ueber T a g e .................................. ..... 153 120 13,5 11,4 148 115 13,8 11,4

Insgesamt . 1131 | 1053 100,0 100,0 1075 1005 100,0 100,0

Die Sicherheit des britischen Bergbaubetriebes hat 
hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre betrachtlich 
erhoht, wie das die folgende Zusammenstellung er- 
kennen liifit, in der die Zahl der todlichen Yer- 
ungluckungen zu der Starkę der Belegschaft in Be- 
ziehung gesetzt ist.

Es entfielen auf 1000 Grubenarbeiter:
Im Jahresdurchschnitt: Todlich Verungluckte:

1851— 1860 ................................... 4,092
1861— 1870 ................................... 3,337

Im Jahresdurchschnitt: Todlich Veruugluckte:
1871— 1880 ..................................  2,324
1881— 1890 ..................................  1,907
1891— 1900 ..................................  1,426
1 8 5 1 -1 9 0 0  ..................................  2,251
1901 ..................................  1,348
1902 . . ................................... 1,231

A uf die einzelnen GefahreiKjuellen entfielen von 
den auf 1000 Mann der Belegschaft todlich Ver- 
ungluckten:

j Schlagende Wettor 
und Kolilenstaub- 

explosionen
Stein- und 
Kohlenfall

In Schaćhten 
und 

Bremsbergen

Sonstige 
TTrsachcn 

Unter Tiige

Samtliohe ; Siimtliche 
Unfalle : UnGIlo 

unter Tage iiber Tage
Insgesamt

1,902 1,274 0,425 5,469 1 0,993 4,551
1851-1900. . . . . .: 0,528 1,163 0,374 0,540 2,006 0,907 2,251
1901 . . . . . . 0,188 0.711 0,118 0,420 1,467 0.887 1.348
1902 . . . . . . . . 0,092 0,086 0,154 0.438 1,370 0,087 1,231
1851-1800 . . . . pCt. i 25,7 39,5 22,5 12,3 100
1891-1900 . . . . pCt. 11,1 49,8 10 29,1 100

Yolle Yergleichbarbeit der Yorstehenden Zalilen ist Kohlen- und Eisensteingruben beziehen, wahrend die
nicht Yorhanden, da die Angaben fiir die Jahre 1851— 60 Zalilen fur 1873— 1902 fur alle den Coal & Metalliferous
sich nur auf Kohlengruben, die fur 1861—72 auf Mines Regulation Acts unterstehenden Betriebe Geltimg
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haben. Doch gestatten sie gleichwohl ohne weiteres 
den SchluB auf eine bedeutende Abnahme der Ge- 
fiihrlichkeit des Bergbaubetriebes im Yereinigten 
Konigreich. Wenn die Gesamtrate der todlichen 
Verungluckungen auf 1000 Mann Belegschaft von 
4,551 in 1851 auf 1,231 in 1902 zuruckgegangen ist, 
so erkliirt sich dies insbesondere aus der starken 
Minderung der Gefiihrlichkeit des unterirdischen Betriebes 
(5,469 in 1851: 1,370 in 1902), wogegen die Unfall- 
rate fur dio Arbeiter uber Tage nur einen Ruckgang 
von 0,993 in 1851 auf 0,687 in 1902 rerzeichnet. • 
Sehr wesentlich hat der Anteil der schlagenden W etter- 
und Kohlenstaubexplosionen sowie der SchachtunfiUle 
an den todlichen Yerungluckungen unter Tage abge- 
nommen (1851— 60 25,7 pCt. bezw. 22,5 pCt. gegen
uber 11,1 pCt. bezw. 10 pCt. im Durchschnitt der 
.Tahre 1891— 1900), dagegen ist der Anteil der schon 
1851— 60 an orster Stelle stehenden Gefahrenąuelle, 
des Stein- und Kohlenfalls, noch um mehr ais 10 pCt. 
(ąuf 49,8 pCt.) gewachsen, sodafi er also in dem Zeit
raum 1891— 1900 fast die Halfte aller Opfer ge- 
fordert hat.

Zum Schlusse seien dem Berichte noch einige An- 
gaben iiber Schrammaschinen entnommen. Uber dereń 
Yerwendung im britischen Kolilenbergbau bietet er fur 
das Jalir 1902 die folgende Zusammenstellung:

Bezirk

. ■ '

Zahl der 
Grubeti, die 

Śchram- 
maschinen 
ver\vonden

Zahl der 
Ma

schinen

betriebeu
durch

Elek- 1 PreB- 
trizitat | luft

Mengo 
der ge- 
schriim- 
ten Kohle 
long. t

Ost-Schottliiiul . 18 33 11 22 230 780
West-Sehottlaud 19 52 7 45 526 033
Newcastle . . . . 11 23 5 18 249 291
D urham ............ 12 30 20 10 223 109
York u. Lincoln . 30 129 35 94 1 349 997
Manchester nnd 

Irland ............ 14 23 9 14 80 036
Liverpool und 

Nord-Wales. . 18 70 1 66 418 161
M idland............ 30 93 44 49 812 132

11 22 11 8 256 147
Cardiff............... _ _ _ _ _

2 6 _ 6 9 826
Southern . . . . 1 2 2 5 690

Insgesamt 16t> 483 149 334 A 161 202

Die Gewinnung geschriimter Kolilen war in 1902 
m it 4 161 202 t  um 1 116 881 t  grofier ais im Vor- 
jahre und um 840190 t  grofier ais in 1900. Der fiihrende 
D istrikt ist York-Lincoln, ihm zunachst kommen die 
Midlands, in Sudwales ist dagegen die Anwendung von 
Schrammaschinen nur ganz vereinzelt. Mehr ais Drei- 
viertel der verwendeten Schrammaschinen (395 von 483) 
gehoren dem „Disc“-Typ an. In dem Bericht eines 
Inspektors wird der Yerwendung von Schrammaschinen 
ais Folgę ein Aufhoren des Stein- und Stoinkohlen- 
falles nachgeriihmt. Dr. J .

Ausfiilirung des SH ilam m vei\satzverfahreiis au f Sclinćlit Alma der G elscnkirchener Bergwerks- 
A kticngesellseliaft.

You Bergingenieur H a 13m ann.
Entsprechend dem in Nr. 39 dieser Zeitschrift, S. 940 

gemachfen Yorschlage ist das Schlammversatzverfahren auf 
Sehacht Alma in dem Ftóze Mathias zwischen der 301 nnd 
429 m Sohle znr Anwendung gelangt. Das genami te 
FlSz besitzt eine Miichtigkeit voń ca. 2,25 m und ein sud- 
liches Einfallen von rund 50 °. Hangondes und Liegendes 
bestehen aus Sandschiefer. Das fiir das Einscblammen 
erforderliche Wasser wird mittels eines Wasserstrahlapparates, 
der sein Kraftwasser aus der Berieseluugsleitung empfangt, 
der Wassersaige des Hauptąuerschlagos der 301 m Soliło 
entnommen. Der Strahlapparat hebt, entsprechend der in 
dor Wassersaige zur Yerfiigung stehenden Wassermenge, 
200 1 pro Minutę. Zum Einschlammen sind jedoch pro 
Minuto etwa 0 ,75— 1 cbm Wasser erforderlich. Es wurde 
deshalb ein Q.uerschlag yon 16 m Lange ins Hangende des 
Flózes Mathias getrieben, welcher, yórn durch eine Damm- 
niauer abgesperrt, ein Bassin von ca. 120 cbm Fassungs- 
verm5gen bildet. Aus diesem Bassin wird das Wasser 
durch eino mit Absperrschieber yersehene Rohrleituug nach 
Bedarf dem Fulltrichćcr zugefuhrt.

Die Konstruktion des Fulltrichters ist aus nebenstehendnr 
Figur ersichtlich. Die westliche Forderstrecko der 301 m 
Sohle ist derart erweitert, daB neben dem durchgeheuden 
Fórdergleise noch ein Gleis zum Aufstellen der Borgowagen 
vcrlegt worden konnto. In diesem Gleise liegt der Kreisel-

wipper K, mit welchem die Berge auf deu Rost r gestiirzt 
werden. Der Rost besteht aus kreuzweise ubereinandergolegtmi 
Rundeisenstiiben, die 75 mm Zwischenraum besitzen. Die 
Waschberge werden uber Tage auf 50 mm KorugróBo ab-

gesiebt. Zur Wasserzufuhrung dienen 2 Ober dem Roste 
liegende, gelochto Liingsrohre i, welclie aus dem AbfluB- 
rohro a des Bassins ihr Wassor erhalten. Letzteres entstrOmt 
dem Rohre i durch etwa 100 Offnungen von 10 mttl Durch
messer. Durch die Wasserstrahlen werden die auf den Kost
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gestiirzton Berge iu den Trichter T und in die Rohrleitung L 
gospiilt, in welcher sie dera Yersatzpfoiler zufallon. Da bei 
zu schnellem Stiirzen der Berge sich erfahrungagemaC der 
Rost Yoriibergehond zusetzt und dor Rohrleitung "in Mchem 
Falle kein Wasser von oben zufliefien kann, somit ein 
Yerstopfen dor Leitung zu befiirchten ist, wurde unterhalb 
des Rostes ein drittes Rohr e yorlegt, welches unabhangig 
von dor liergezufuhr dio Leitung stots mit Wasser ver- 
sorgt. Stelli Spiilwasser unter Druck zur Verfugung, so 
orduet man die AusstromungsOffnungeli des Rohres e in der 
oberen Halfte an, sodafi die austretenden Wasserstrahlen die 
auf dom Roste liegenden Berge von unten lier unterspiilen. 
Dor Wasserverbrauch betriigt ca. 1,5 cbm pro 1 cbm Berge.

Der Fulltrichter ist aus Holz goarbeitet und mit Eisen- 
blech von 3 nun Starko ausgekleidot. Nach unten hin 
verengt or sieli zu dor 130 mm Rohrleitung. Diese 
bestoht aus Roliren von 130 x  142 mm Durchmessor und
4 m Lange. Ais Materia] ist Eisen von der sogenannton 
Eisenbahnschiononąualitat verwandt. Dio Rohrleitung ist, 
wio projektiert, in dem Fahriiborhauen bis nach Ort Nr. 3 
vorlegt und auf diesem bis zum Pfoilor. Den Ubergang 
vom Faliruborhauon zum Ort Nr. 3 bildet ein StahlguG-

T eclm ik.
N o rm alio n  z u r  H o rs te llu n g  von B le iz y lin d e rn  

u n d  d o re n  A n w e n d u n g  z u  e in e r  vorg leichsw oisen  
M essu n g  d e r  W irk u n g  von S prongstoffon . (GemfiG 
der auf dom V. Internationalen KongreG fiir angewandto 
Chomie, Berlin 1903, getroffenen Yęreinbarung.)

A b m e s s u n g  dos A p p a r a t o s .  Der Apparat bosteht 
aus einem Bleizylindor von 200 mm Ilohe und 200 mm 
Durcliraesser. In der Achso dos Zylinders bofindet sieli 
oino 125 mm tiefe und 25 mm weito Ausbohrung, welclio 
zur Aufnahme des Sprengstoffs bostimmt ist. Das fiir die 
Zylinder verwondete Bloi soli mOglichst reines, rafliniertes 
Woichblei sein; und dio fur eilio Yersuclisreihe bestimmten 
Zylinder sollen ein und derselben Schmelze ontstammen. 
Eino zweckmaGige Form zum GieGen der Bleizylitider ist in 
Fig. 1 wiedergegeben. Zur Erwiinming des GicGstutzons ist 
ein gfuhond gemachtor Ring um den Stutzen zu legen.

Sehnitt c—f. Sehnitt c -d .
Fig. 1. Gulofonn.

B e s c h r e i b u n g  des Y o r f a h r e n s .  Zu den Versucheii 
sind Bleizylinder zu verwenden, welche nach dem Gusse

krummer von 1 m Krtimmungsradius. Derselbo hat 30 mm 
Wandstarke und ist des oin fach eren Transportos . wegen 
aus 2 Stfickon zusammeiigosętz.t.

Dor Versatz iu den Pfeilern wurde anfanglich in 
ahnlichor We'se eingerichtet wio auf Salzer-Neuack. Es 
wurden namlicli dio erforderliclien Yorschlage in Abstiinden 
von etwa 10 m durch eino an den Pfeilerstompeln an- 
gobrachto Verschalung von Tannen-Bórdori gebildet. Da 
die Yorschlage groGe Kosten yorursachten, — sie konuten 
namlich infolge dor steilen Lagerung nicht wieder horeiti- 
gewonnen worden, weil ein Nachrutschen des Yersatzos 
stattfand, — so wurdou VersucŁo angestollt, an Stelle der 
Bretter Verschlagleinen zu vcrwendon. Diese Yersuche waren 
yoii gutom Erfolgo begMtet, nachdem an Stelle des 
gewOhnlichen Yerschlagleinens eino etwas stftrkero und 
weitmasebigero Qualitat oingefiihrt wurdo.

Dio Ableitung des Wassors aus dem Pfeiler zum 
Schaclito geschieht in dor in Nr. 39 dieser Zoitschrift 
Yorgesehenen Weise. Es hat sich liierbei horausgestellt, 
daG das abfiieOonde Wasser yorhaltnismaGig nur wenig 
Scblamm entha.lt und dio Klarung iu dor ca. 700 m langen 
Wassersaigo bis zum Schaclito Yollstandig geniigt.

genugend lange gestiindou haben, um eino gleiclnnaGige 
Temperatur von 15— 20° C. durchweg mit Sicherheit zu 
erhalton. Eine Menge vóii 10 g dos zu priifenden Spreng
stoffs wird abgewogen und in Zinnfolio von 80— 100 g 
pro Quadratmoter nach nachstehenden Abmossungen zu einor 
Patrono von 25 mm Durclimossor geformt (Fig. 2). Ais 
Initialzfmdung wird in die Mitte dos Sprengstoffs eino

1 2 0 --------- -\

r s o -----------

Fig. 2.
Sprengkapsel mit 2 g Ladung mit ausschlioGlich elektrischer 
Ziindung eingesetzt. Die Patrone wird in das Bohrloch 
mit Hilfo eines Holzstabchens bis auf den Grund dos 
Bohrlochs hinuntergefiihrt und sanft angedruckt, wahrend 
die Ziinddrahte in der Mitte des Bohrloches gehalten 
werden. Zum Besatz dient scharf getrockneter Quarzsand, 
welcher durch ein Sieb von 0,35 mm Drahtstarke und 
144 Maschen pro Quadrat.zentimeter durchlauft. Diesen 
Sand laGt man gleichmaGig einlaufen, bis der Hohlrauin 
yollstandig gefullt ist, und streicht den etwaigen Sand- 
uberschuG von der Oberflache ab. Der so fertig Yor- 
bereitete SchuB wird elektrisch abgetan; sodann wird der 
Bloiblock umgeśtfllpt und mit einer Burste der etwaige 
Ruckstand entfernt. Die bis zur vollkommenen Fullung 
von dem gebildeten Hohlraum aufgenommene Anzahl Kubik- 
zentiineter Wasser nach Abzug der Ausbohrung des Zylinders 
ergibt das Mafi fur die Wirkung des Sprengstoffs.

B e w e r t u n g  de r  M essan g . 1. Bleizylindermessnngen 
konnen nur Anspruch auf zuverlassige Vergleichsresultate 
machen, wenn sie fiir ein und dieselbe Art von brisanten 
Sprengstoffen angewendet werden. Bei grOGereu Unter- 
scliieden in der Geschwindigkeit der Druckentwickluug ver-
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schiedener SpreiigsŁofle ist ein Vergfcich der Ergebnisse 
nicht mehr zulassig.

2. Angaben iiber die Wirkung von Sprongstoffen sind 
stets aus mimlestens drei Yorsuchsergebnisson zu entrichmen.

3. Dio Zuverliissigkoit dor Messung wird wesontlich 
booinflufit:

a) durch die GleichmaGigkeit der Temperatur des Bleies 
zur Zeit dor Messung. Ais solche wird 15— 20° C. 
ais normal angeselien.

b) von der GleichmaGigkeit des Besatzmaterials.
c) yon der GleichmaGigkeit der Messung.

Vcrkclirswescn.
B e t r i e b s o r g e b n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .

a) Yereinigte PreuGische mul Hessisclie Staatseisenbahnen:

Betriebs-
Liiuge

E i n n a h m e n .
Aus Personen- 

und Gepiickverkehr
luffiherhaupt I ‘km 

km JL. \ JL.

Aus dem 
Giiterverkehr

iiberhaupt

JL.

Aus sonstigen 
auf Quellen 

1 km |
JL. i JL.

Gesamt-Einnabme

iiberhaupt

JL.

auf 1 km

JL

August 1903 . . . 
gegen August 1902 : mehr . .

1 weniger. . 
Yom 1. April bis Eudo August 1903
Gegen die eutspr. Zeit 1902 J1110*1.1 •1 I weniger

b) Samtlicho deutsche Staats- und

33 168,71 4 ( 560 000i 1 377
436,13 2 093 000; 46

83 410 000 2 525 
4 802 000: 111

203808000, 6401 393648000 12 110
10 850 000: 249 20 300 000 448

7 131000

27 000 
35 312 000 

852 000

135 101 000 
6 868 000

632 768 000 
32 002 000

4 074 
151

19 386 
695

Privatbalmen, einschl. dor preuGisclien, mit Ausnahme der bayerischen Bahnen:

E i n n a h m e n .

Betriebs-
Lange

Aus Personen- 
und Gepackrerkelir

Aus dcm 
Guterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-Einnahme

iiberhaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.

46 384,78 
665,03

59 129 418 
2 560 729

1 303
38

104 895 634 
5 967 610

2 269 
96

10179 564 
13 031

174 204 616 
8 541 370

3 757 
128

1 
1 

1

229 386 285 
12 297 204

5 900
287

441 206 286 
23 169 5C8

11142
527

40 120 746 
1 148 576

710 713317 
36 615 348

17 888 
826

I 
1 

1 52 697 800 
2 499 374

8 817 
315

89 018 732 
4 903 141 _

14 602 
604

15 827 665 

645 346

157 544 197 
6 757 169

25 811
733

August 1903 .......................................
gegen August 1902 . . I nich.r ■ ■ • 0 0 0  | weniger. . .
Yom 1. April bis Ende Aug. 1903 (bei den 
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegeu die entspr. Zeit 1902 I me .̂r! weniger.
Vom 1. Jan. bis Ende Aug. 1903 (bei 
Balinen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*

Gegen die eutspr. Zeit 1902 | me' ‘.r •! weniger

) Zu diesen gehoreu u. a. dio siichsischen und badischen Staatseisenbahnen und die Main-Neckarbahn.

W a g en g e s te llu n g  fur die im  R u h rk o h le n re v ie r  be-
legenen Zeclien, Kokereion und Brikcttwerke. (Wagon auf 
10 t Ladegewicht zuruckgcfiihrt.)

1903 Kuhrkohlen-
revier

Davou

Zufuhr aus den Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach deu 

Bheinhafeu 
(16.—22. September 1903)Monat I Tag gestellt gefehlt

September lii. 18 974 Ruhrort 13 276» 17. 19 117 — Essen Duisburg 8 7791 18. 
| 19.

» i 20.

19 174 
19 750 
2 374

—
Hochfeld 2 151

21. 18 533 Ruhrort 84
I i 22. 18 881 Elberfeld Duisburg 12

Hochfeld 38

Zusammen 
Durchśehuittl. 
f. d. Arbeitstag 

1903 
1902

116 803”

19 467 
IG 90S ’

24340

Zum Dortmuuder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Essen im gloichen Zeitraum 7 Wagen gestellt, dio in dor 
Ubersicht mit enthalton sind.

Fur andere Giitor ais Kohlen, Koks und Brikotts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 16.^— 22. Sept. 1903 23 783 
oflene Wagen gegen 19 127 iu derselben Zoit des Yor- 
jahres gestellt.

A m tlich o  T a r ifv e ra n d e ru n g e n . Am 1. 10; 03 
tritt unter dor Bezeichnuug mitteldeutsch-Borlin-nordost- 
deutschor Biaunkohlenverkehr oin besonderer Ausn.-Tar. 
fur Braunkohlen, -Koks und -Briketts von Stat. der 
EiSenbahndir.-Bez. Erfurt, Halle a. S. und Magdeburg nach 
Stat. der Eisenbahndir.-Bez. Berlin, Bromberg, Danzig, 
Kónigsberg i. Pr. und Stettiu in Kraft.

Yom 25. 9. . 03 ab werden im Ubergangsverkehr 
zwischen don Stat. der Dessau-Radegast-Cóthenor Balin 
einerseits und den Stat. der Dir.-Bez. Bromberg, Elberfeld, 
Erfurt, Essen, Halle, H am m er, Kattowitz, Magdeburg, 
und Munster andererseits dio Fraclitsatze des Ausn.-Tar. 
6 um 2 Pfg. fiir 100 kg bei Wagenladungen von 10 t 
ermaCigt,
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Am 1. 10. 03 wird dio Haltestello Berka (Werra) in 
den rheinisch - westfalisch - niitteldeutschen Staatsbahn- 
kohlentar. und den Saarkolilentar. Nr. 17 einbezogen.

• Am 1. 10. 03 werden die Stat. Barum und Giiesmarode
B.-L.-E. in den obersclilesisch-nordwestdeutscli-mitteldeutsch- 
liessisclion Kohlenverkohr einbezogen.

Am 1. 10. 03 wird die Strecke Morbach - Henneskeil 
in den Saarkohlenansn.-Tar. Nr. 1 aufgenommon.

M iirk tberic lite .
E sse n e r  B orse . Amtlicher Bericht yom 28. Sept. 

1903, aufgestellt von der Bórsen - Kommission. Die 
Notierungen fur Kohlen, Koks und Briketts sind iinYorfuidert.

Marktlage gut bei steigendem Absatz.
Z in k m a rk t. Von Paul Speier ,  Breslau. Rohz ink .  

Der Markt zeigto im Śeptember nur unwesentliche 
Schwankungen und die Grundtendenz hielt sieli im allgemeinen 
ziemlich fest. In den letzten Tagen war zweite Iland wieder 
etwas williger und es wurden 21,25 bis 21,75 JL  dio 
50 Kilo frei. Waggon Breslau, je nach Markę, Quantum 
und Termin gefordert. Der Londoner Kurs bewegte sieli 
zwischen 21. 5 bis 20. 17. 6 bis 21. 3. 9 bis 20.17.6 Lstrl. 
Die Ausfulir ans Deutschland blieb auch im yergangenen 
Monat orlieblich zuruck; sio betrug 43 952 Dz. gegen 
68 271 Dz. im gleichen Monat des Vorjahres. Am 
Empfange waren u. a. beteiligt in Dz.: Grofibritaunien 
mit 11 239, Osterreich-Ungarn mit 14 781, Rufiland mit 
8971. Auch die Einfuhr Grofibritanniens zeigte im August 
er. ein erhebliches Minus gegen das Yorjalir; sio betrug 
4875 Tons gegen 7048 Tons. Die Zinkproduktion in 
Russisch-Polen ergab im ersten Semeeter' etwa 285 9S3 Pud 
Rohzink; das Mehr gegen den gleichen Zeitraum des Vor- 
jahres betragt ca. 600 t. In anhaltend iiberaus foster 
Position befindot ęicli der Markt in den Yereinigten 
Staaten yon Amerika, es hielt sich die Notiz auf 
6 Cents Newyork.

Z i n k b l o c h  yerharrte in unveranderter Tendenz und 
Preislage. Die Ausfulir betrug im August 16 531 Dz. 
gegen 14 622 Dz.; GroBbritannien empfing 7325 Dz.

Die Prago des Fortbestandes dos Vorbandes wird iu 
Interessentenkreisen viel besprochon. Gegenuber mehrfacli 
unnchtigen Darstellungen m5ge folgendes kunstatiert sein: 
Tatsache is t es, dafi der Verband stets nur yon Jahr zu 
Jah r geschlossen ist und demnach, falls nicht eine neue 
Vereinbarung orfolgt, mit ScliluB 1903 zu Ende gelien 
wtlrde. Es haben naturlich schon Bosprechungen wegen 
der Yerlangerung des Yerbandes stattgefunden, und es hat 
sich dabei auch die yon Gieschescho Gesellschaft beteiligt. 
Im Prinzip sind ja  naturlich alle Iutoressenteu darilber 
einig, dafi es ihren Interessen yorteilhaft ist, den Yerband 
fortzusetzen. Darilber besteht kein Zweifel. Ebensowenig 
besteht dariiber ein Zweifel, dafi die yon Gieschesche Ge
sellschaft in den Yerband einzubeziehen ist. Wio alJja.hr- 
licli aber worden von einzelnen Werken hóhore Beteiligungs- 
ziffern yerlangt. Da nun aber der tatsachlięhe Yerbrauch 
die jetzt schon fiir die einzelnen Werko limitierten Be- 
teiligungsziffern nicht erreicht, das der Giescheschen Gewerk- 
schaft zuzuteilondo Quantum das Lizenzquantum aber ohnehin 
schon noch weiter erlióht, so will keines der beteiligten 
Werko dem anderen eine Erhóliung der Lizenz gewShren, 
da damit naturlich eine prozentuale Reduktion in der

effoktiven Zuteilung fiir alle Worke bedingt wird. Es 
werden demnachst im Oktober weitere Beratungen statt- 
finden, mit welchem Resultate, ist heute naturlich nicht zu 
sagon. Die eine Seite nimrnt an, dafi die Yorteilu einer 
Yeroiuigung unzweifelhhft klar seien, dafi eino solcho schliefi- 
licli doch zustande kommen werde. Yon anderer Seite 
wird jede Nacbgiobigkeit gegen Mehrforderungon bestimmt 
abgelehut und man halt es fiir die kunftige Entwickluug 
dor leistungsfahigsten Werke yorteilliafter, durch einen 
Konkurrenzkampf ein fiir alle Małe klar zu stellen, dafi 
keińerloi Bedurfnis und keinerlei Borechtigung der Zink- 
walzwerko yorliogt, ilire Produktionsfahigkoit fort und fort 
zu erwoitern. Dio Yortoile des Fortbestandes des Ver- 
bandos liegen fur die Produzenten so klar auf der Iland, 
daB an einom giinstigen Yerlauf dor weiteren Ylrhandlungen 
kaum zu zweifeln ist.

Z i n k s t a u b  (Poussiere). Der Markt war in flberaus 
fester Position, uud es wurden grófiere Quantitiiteii fur prompt 
und Termin, insbesondero auch yon den Yereinigten Staaten 
gefragt. Es wurde zuletzt, fur Prima Materiał, garantiert 
frische Produktion, 39 ,50— 40 JL  dio 100 Kilo fob. 
Stettin gefordert.

Die Einfuhr und Ausfulir Deutschlands betrug Januar- 
August in D z.:

Einfuhr Ausfuhr
1902 1903 1902 1903

Rohzink . . . . 105 453 155 577 ■197 001 398 186
Zinkblecli . . . . 716 1870 115 727 93 122
Brucbzink . . . . C ISO 12 996 14 205 25 613
Zinkerz.................... 455 727 -135 308 320 194 273 800
Zinkweifi, Zinkstaub

usw.................... 23 U l 29 018 139 337 119 281
Lithopone . . . . ICO 760 54 099 58 401

V om  a m c rik a n isc h c n  K o h le n m a rk t. Fiir Hart- 
kohle scheint der neuerliche Aufschwung, dessen sie sich 
seit Beendigung des letztjilhrigen langwierigen Streikes im 
pennsylvanischen Authrazitrovier bis in die Sommermonate 
hinein hat erfreuen konnen, yorlaufig yoriiber zn sein, 
denn wahrend der letzten Woclien haben sich, und zwar 
zu nicht geringem Teile noch ais Wirkung jenes Streikes, 
fiir Grubenbesitzer und Grubenarbeiter weniger befriedigende 
Yerhiiltnisso eingestellt. Dio achtmonatige Dauer des 
Arbeiterausstandos hatte in solchem Mafie Kohlenmangel 
und Kohlenteuerung zur Folgę, dafi schon damals Befurch- 
tungen dauernder Schadigung der Industrie laut wurden. 
Sio scheinen nicht unbegrflndet gewesen zu sein, denn wie 
sich jetzt herausstellt, haben viele Grofikonsumenten, welclie 
sich in der Streikperiode notgodrungen auf Weichkohle- 
Feuerung eingerichtet hatten, diese auch noch nach Be- 
endignng des Streikes und nachdem die Kohlenpreise wieder 
eine normale Basis erreicht hatten, beibęhalten, da ihnen 
Gelegenheit geboten worden war, sich zu iiberzeugen, dafi 
das bishorige Ileizmaterial ihren Zwecken vollig entspreche. 
Somit tragt der Streik Schuld daran, wenn Hartkohle 
einen anselinlichen Teil ihres bisherigen Absatzfeldes ein- 
gebufit hat. Die Nach wirkung dieses grofien Kampfes geht 
jedoeh noch weiter. Sowohl den Produzenten ais auch den 
Kcnsumenten war daran gelegen, sich gegen eine Wieder- 
holung der in der Streikperiodo gemaehten ublen Erfahrungen 
zu schiitzen. Daher waren die Grubenbesitzer seit Be
endigung des Streikes nicht nur darauf bedacht, ilire 
wahrend dieses gerauinten Vorrate zu erneuern, sondern 
sich auch neue yon genugendem Umfange zu beschallen,
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dainit sie durch oinon etwaigen neueu Stroik nicht wieder 
in gleiclie Yorlegenheit gebracht werden konnten. Infolge- 
dessen erfuhr die Produktion eine auBerordentliche Steige- 
rung, und fiir die ersten acht Monate des laufenden Kalender- 
jahres wird ein Yersand von 42 431 626 t, 13 046 000 t 
mehr ais iin gleichen Zeitraum des Vorjahres, gemeldet. 
Dieser starko Mehrversand kennzeichnet (las Bestreben der 
Konsumenten gegen Unzutraglichkciten, wie sie der letzt- 
jilhrige Kohlenarboiterstrćik mit sich braohte, rechtzeitig 
Vorkehrungeti zu treifen. Unterstiitzt wurde dieses Be- ■ 
streben durch die von soiten der Grubenbesitzer zur An
wendung gebrachte, zur Verminderung des Goschaftes in 
den Friihjahrsmonaten bestimmte Methode, von den regu- 
laren Preisen zu Anfang April einen Diskont von 50 Cts. 
pro Tonne zn gewahren, dor sich in jedem der folgeuden 
fiinf Monate um 10 Cts. verringert, bis im Dezember dio 
regulare Rato wieder in Kraft tritt. So wird Hartkohle 
soit Anfang dieses Monats an der Grubo wieder mit 
3 ,50— 3,75 Doli. per Tonne, je nach Qualitat, verkauft, 
indos besteht die Absicht, dieso Rato wahrend des ganzen 
Wintera, bis April niichsten Jahres, beizubehalten. Die 
Preissituatioh hat iu den letzten Wochou jedoch bereits 
Schwierigkeiten geboton, indem infolge des oben orwahnten 
Umstandes, der Beschrankung des Hartkohlen- zu Gunsten- 
des Weichkohlenkonsums zusammen mit Minderverbrauch 
infolge groBer Streiks in Philadelphia und zeitweiliger 
Betriebseinstellung andorer Betriebe, dio Nacbfrage nach 
Kohle kleinerer, zur Dampferzeugung venvandter Sorten 
zur Aufnahme des Angobotes nicht mehr gemigte. Die 
Nacbfrage nach Kohle grSfierer, fur Hausbrand bestimmter 
Sorten ist fortdauornd sehr bedentend, Kohle dieser Art 
Iafit sich jedoch nicht wohl in groBerem MaBstabe ohne 
entsprechende Mehrprodnktion von kleinerer Kohle fordern. 
Daher haben sich von dieser in den letzten Wochen 
groBe Yorrato angesammelt, die kleineh, selbstandigen 
Produżenten waren die ersten, welche diesem Umstande 
durch ProisermaBigung fur Dampfkohle Rechnung trugen, 
und notgedrungen muBten die grfifito und tonangebende 
Produzentin, die Philadelphia & Reading Coal & Iron Co., 
und andere grofie Kohlengesellschaften Folgo leisten. Ais 
auch dio bis um 50 Cts. per Tonne ermaBigten Preise 
die Nacbfrage nicht zu stimulieren yermochten, war es die 
genanute Gesellschaft, dio zuerst mit Betriebseinstellung ihrer 
samtlichen, kloine Kohlen produzierenden Waschereien den 
Anfang machte, und nachdem inzwischen nahezu alle ubrigen 
Grubenbesitzer diesem Beispiol Folgę geleistet haben, hat sich 
dic Philadelphia & Reading Co. zu einer weiteren oin- 
schnoidonden MaBregel entschlossen, indem sio fiir eine 
noch nicht niihor bestimmte Periode den Betrieb ihrer 
Kohlengraben auf vier Tage pro W och o beschrankt hat. 
Wie es heiBt, sind Yorrate von 2 Mili. Tonnen Hartkohle 
kleinerer Sorten vorhanden, und um mehr Yerwendung fiir 
dieso zu erhalton, worden z. Z. auf dor Pennsylvania- 
Balin die Lokomotiven mit „pea" und „buckwhoat“-Kohłe 
geheizt. Anstatt nahezu 5 Mili. Tonnen wio im Juni und 
August, werden die pennsylvanischen Hartkohlengruben in 
diesem Monat nur etwa 3 500 000 t  produzieren, und im 
niichsten Monat diirfto die Forderung noch kleiner aus- 
fallen. In nicht wenigen Fiillen werden dio Kohlengruben 
„zur Yornahme von Roparaturen" vorlaufig ganz ge- 
schlossen. Wahrend die im Tagelohn stehenden Arbeiter 
durch die dadurch bedingte Beschiiftigungslosigkeit und 
YerdiensteinbuBe besonders scliwer botroffen werden, soli

der EntschluB der Kohlengesellschaften, die Produktion 
von Hartkohle zeitweilig oinzuschranken, boi den Leitern 
der Union-Arbeiter gute Aufnahme gefunden haben. Diese 
hatten yon der Absicht der Grubenbesitzer, sich einen 
Yorrat yon mindestens 4 Mili. Tonnen zu beschaffen, um 
den Arbeitern Trotz bieten zu konnen und oinon Stroik 
nicht mehr furćhten zu brauchen, Kenntnis erhalton und 
betracbteton das Anwachson der Yorrate mit solchor Be- 
sorgnis, daB man in Union-Kreisen bereits zu boraten 
anflng, wie man dio Produktion vermindern konne. In
folge der Boschrankung der Forderung gehen jetzt Tausende 
von bisher in Pennsybanien beschaftigten Kohlengrabern 
nach dem Suden. Die Tesas & Pacific Coal Co. hat be
reits 1000 Hartkohlenarbeiter fur ihre in Thurber, Texas, 
gelegenen Weichkohlengruben angeworben, und eine ganze 
Anzahl sudlicher Kohlengesellschaften wird diesem Bei- 
spiole folgen. Dio Beschrankung der Produktion und dic 
dadurch ermóglichte Aufrechterhaltung und selbst Erhóhung 
der Kohlenpreise liegt iibrigens insoweit im Interesse 
der Kohlengraber, ais sie laut der Entscheidung des vom 
Prasidonten Roosovelt im letzten Sommer zur Schlichtung 
der Streitigkeiten żwischen Grubenbositzern und Kohlon- 
griibern eingesetzten Schiedsgerichtes fiir je 5 Cts., um 
welche sich dor Marktpreis per Tonne erholit, zu einor 
LohnorhOhung von 1 Cts. berechtigt sind. Infolge dieser 
Entscheidung hat sieli wahrend der letzten fiinf Monate 
ihr Lolm und haben sich die Herstellungskosten fiir die 
Produzouten von Monat zu Monat gesteigort. Nouordings 
hat eine Entscheidung des ais Unparteiiśchen fnngierendon 
Arbeitskommissars Caroll D. W right in einer noch aus 
dem groBon Ausstand horruhrenden Streitfrage groBe Er- 
bittorung in Arbeiterkreisen horvorgerufen, da W right sich 
fiir das uneingesclininkte Entlassungsrecht der Gruben
besitzer nach Yorheriger ordnungsmaBiger Kiindigung ausge- 
sprochen hat. Die Unzufriedenheit der Arbeiter uber 
diese Entscheidung ist so grofi und allgemein, daB dor 
Ausbruch eines neuen Streikes nicht zu den Bnwahr- 
sclieinlichkeiten gehort.. Die Majoritiit der lizensierten, 
unter Kontrakt arbeitenden Kohlengraber konnte liingere 
Zeit ohne Beschiiftigung sein, denn ihr Yerdienst war in 
den letzten Monaten groBer ais je zuvor. Niclit wenige 
haben einen Durchschnittslohn von 200 Doli. per Monat 
erzielt und die Mehrzalil hat nicht weniger ais 100 Doli. 
per Monat verdient. Den Kolilengosellschafton wiire ein 
Streik zur gegenwartigen Zeit viellcicht nicht ganz unge- 
legen, denn sie haben grofie Yorrate an Hand.

In der Weichkohlenbranche herrschen ahnliclie Ver- 
baltnisse vor. Im Sfldwesten ist ein drohonder Streik 
soeben dadurch beigelegt worden, daB dio Grubenbesitzer 
eine, einem gleichzeitig vorgenommenen Preisaufschlage von 
50 Cts. per Tonne entsprechende. LohnerliShnng bewilligt 
haben. Kleine Konsumenten zahlen daselbst fur „somi 
anthracite" 8 Doli. und fur „Gherokee lump coal" 4 ,50 Doli. 
per Tonne; bei groBen Konkrakten werden naturlich 
niedrigere Preise bewilligt, auch verwenden GroBkonsumenton 
billigere Kohle. Im Birminghamer (Alabama) Distrikt 
liat ein Sehiedsgericht żwischen Grubenbositzern und Kohlen
grabern lotzteron eine Lohnorhohung zugesproehen, auch 
die Beschiiftigung von Knaben unter 14 Jahren in den 
Minen unteisagt. Im ubrigen wird in dem Weichkoblen- 
gesebaft ubor Minderkonsum infolgo Nachlassens der 
industriellen Aktivitat und Arbeiterschwierigkeiten, sowie 
uber Proisunterbietungen und Mangel an Kohlenwagen
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goklagt. Die Produktion nimmt in allon in Betracht 
kommenden Staaten in rapidor Weise zu, um so scharfor 
wird die Konkurrenz und um so ungeniigender erweisen 
sieli die Transportmittel. In Pennsylvanien macht sich 
der Mangel au Kohlenwagen, dio aus AnlaO der Ernto' 
nach dem Westen gesandt werden, hesonders fiihlbar und 
im Panhandledistrikt sollen 7000 Kohlenarbeiter aus 
diosem Gninde bcschaftigungslos sein. Mit E intritt dor 
aktivon Konsumsaison diirfto sieli die Nachfrage jedoch 
heben und die Preise sich fester gestalton. In dem pennsyl- 
vanischen Weichkohlongebieto steht eine Yorschmelzung 
der beiden groCten Kohlengosellschaften, der Pittsburg 
Coal Co. und der Menangahela River Consolidated Coal & 
Coke Co., durch Grundung einer mit 132 000 000 Doli. 
kapitalisierten Gesellschaft bovor. Zweck der Yereinigung 
ist Beseitigung gegenseitigor Konkurrenz und Austausch 
von Transportmitteln, indem erstere Gesellschaft ihr Pro
dukt per Bahn, letztere auf dem Wasserwege versendet. 
Auch wird fur die vereinte Korporation Ausdehnung ihres 
Geschaftes nach Wostindion und Siidamerika goplant.

E. E. New-York, 20. Sept. •

M e ta llm a rk t.
Kupfer, rnhig, G.H. 5 4 L .  7 s. 6 cl. bis 55 L .  15 s. — d.,

3 Monate . . . 54 „ 8 „ 9 „ „ 55 „ 12 „ 6 „
M a rk tn o tiz e n  iib e r  N e b e n p ro d u k te . (Auszug auś dem Daily Commercial Report, London.)

Zinn, matt, Straits 112 L .  10 s. — d.
3 Monato . . . 113 „ — „ — „

Blei, flau, weiches
fremdes . . . ,11 „ — „ — „
englisches . . 11 „ 7 „ 6„

Zink, flau, G.O.B. 2 0 „ 1 5 „ — „ 
bosondern Marken 21 „ — „ — „

N o tio ru n g e n  a u f  dom  ong lischon  K oh len - u n d  
F ra c h te n m a rk t  (Biirso zu Newcastle-npon-Tyne).

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

bis 118 L .  15 s, — d„
» » 5 „ - })

U  * 5 „ -  : V
» 11 » 8 „ 9 V
» 21 „ V
* 21 * 5 ,  -

Dampf kohle . . 10 s. 9
zweite Sorto . . . 9 „ —
kleine Dampfkohle . 5 „ 3
Durham-Gaskohlo .
Bunkerkohle
Hochofenkoks . . . 1 5

d. bis 11 s. — d. f.o.b.,

8 „ 6 
8 „ 3 

3

9

15
F r a c h t e n  ma rk t .

Tyne—London . . . 3 s. 3 d. bis 3 s.
-H am burg  . . 3 „ 7 '/2 „ „  4 „
— Cronstadt .
— Genua .

^
6 » »
® » »
® <! n
0 froiTeos.

4 'lid.

4 ,  10'/.2„

23. Sept. 30. Sept.

L.
yon
j. ! d .

bis
L. d . L.

Ton
»■ I L.

bis
s.

Toer p. g a l i o n .............................
Ammoniumsulfat (Beckton) p. t. . 
Henzol 90 pCt. p. galion . . . .

. 50 „ , „ . . . -
Toluol p. g a lio n .............................
Solyent-Naphtlia 90 pCt. p. galion
Karbolsaure 60 pCt...........................
Kreoeot p. g a l i o n .........................
Anthracen A 40 pCt.........................
Authracen B 30—35 pCt. . . .
Pocb p. t. f.o.b.................................

12
lVs
6

9ffi
VU
6>/4
V h6
? '•
1
6

; 2 
-  i  12

: 7V* I 
6 Va -

53 -  52

1% I6
9V*
7V2
g>2
7 V*6
l7/la
2
1
6

i 8 
l 1/,

53

F atciitherichf.
Anmeldnngcn,

die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 
Patentamtes ausliegen.

Vom 21. 9. 03 an. 
l a .  H. 28 348. Klassiervomchtung, bei welcher das Gut 

durch Paare von nebeneinander liegendeti, geneigten Walżen mit, 
von oben gesehen, einander abgekehrten Drehrichtungen ge- 
schieden wird. Ernst August Wilhelm Engelbert Heberle. Sala, 
Schweden; Yertr.: Georg Neumann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 
18. 6. 02. „  .

10 c. K  20 515. Yerfahren zum ununterbrochenen Gewmnen 
von Torf aus dem Moor.. H. Krupp, Hannover, u. G. Heine, 
Imbs, Nor w.; Yertr.: O. Krueger. Pat.-Anw, Berlin N W. 7. 
15. 12. 00.

24 a. A. 9818. Lagerung der Speise- und Zerkleinerungs- 
walze bei selbsttatigen Rostbeschickungsvorrichtungen. Rudolf 
Axer, Altona, Allee 73. 23. 5. 02.

24 c. Sch. 19 582. Yerfahren zur Herstellung von Ileizgas. 
Josef Schlór, Hellzichen, Post Langenbruck. Oberpfalz. 1. 12. 02. 

24 f. A. 9251. Schiittelrost mit teilweise festen und teil- 
beweglichen Staben. Rudolf A ser, Altona, Allee 73.

Saugwiudkessel. Thiele & Hóring, Heidel-

weise 
19. 8. 02.

59 a. T. 8804. 
borg. 19. 3. 03.

Vom 24. 9. 03 an. 
l a .  T. 8664. Trommelsieb. Otto Thiele, Berlin, 

hofenstr. 33. 13. 1. 03.
Richt-

5 a. L. 17 239. Stetig wirkende Nachlafivorrichtung fiir 
Tiefbohrvorrichtungen. Jakob Laufer, Jagersfrende b. Saar
brucken. 18. 9. 02.

10 c. H. 28 373. Yorrichtung zum Entwasseru von Torf in
geschlossenen Behaltern unter Yerwendung von PreBlnft. 
Atidreas Hendnnen, Moskau; Yertr.: A. dn Bois-Roymond u. 
Max Wagner, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 23. 6. 02.

20 a. K. 24 898. Zugseilklemme mit verschiebharer, die 
bewegliche Klemmbacke tragender Łasttragschieno fur Seil- 
liangefahrzeuge. Fa. Arthur Koppel, Berlin. 13. 3. 03.

24 c. H. 29 715, Gaserzeuger. Moritz Hille, G. m. b. H.,
Dresden-Lobtau. 13. 1. 03.

35 a. M. 23 636. Verfahren zum Kappen des Forderseilea 
bei Koepe-Forderungen; Zus. z. Anm. M. 22 779. Carl Mcinicke, 
Clausthal a. Harz. 11. 6. 03.

78c. R. 16 159. Ziiuder fur Sprengzwecke. II. J. Richards,
Ch. B. Dougherty, M. Williams u. A. L. Williams, Wilkeg Barre, 
Pa., V. St. A.; Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwacbsch, Pat.-Anw, 
Stuttgart, Friedrichstr. 32. 16. 12. 01.

S ie . P. 13 995. Verladevorrichtung. J. Pohlig, Akt.-Ges.,
Cdln-Zollstock. 5. 9. 02.

Gcbrauchsmuster - E lntragungen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 21. 9. 03.

4 a. 2 0 7  5 9 4 .  TJntere Luftzufuhrung fur Grubensicherheits- 
lampen ans einem umgekehrt U-fonnigen Ring mit auf dem 
Scheitel yorgesehenen Dnrchbrechungeu. Paul Wolf, Zwickau i. S., 
Reichenbacherstr. 68. 19. 8. 03.
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■1 ;i. 307 609. Magnetveraclilti(o fiir Grubcnlampcn, mit frei
lierausśehm barem, um ICauteu sich drehendem VcrschluBanker. 
Rheinisch-Wostfaliachc Maschineitbau-Anstalt u. EisengieBerci 
G. m. b. H., Abt. Metali wafcnfabrik Bochum, Bochum. 3. 5. 03.

•id. 207 050. Elcktrische Zuiid Yomchtung fiir Gruheii- 
aicherheitslampen, aus einer unter Federdruck stehcnden Kontakt- 
atange uud am oberen Eudc von einer Hiilse iu der Iluhclage 
umschlosseuen Ziindspirale. Paul Wolf, Zwickau i. S., Reichen- 
baclierstr. 08. 21. 8. 03.

51), 207-110. Handgcsteinsbobnnaschine mit mehreren im
Geatell angebiracliten Lagerbohrungen, um ein lioher oder niedriger 
iibersetztes Kegelraderpaar anordnen zu kOnnen. Guatav Schreyer, 
Beuthen, O.-S. 18. S. 03.

51). 207 S i l .  Zerlegbarer Schlangenbohrer. Daniel Leon, 
Alstaden. 24. fl. 03.

26 a. 207 -150. Sauggasanlago mit zwei Geueratoren uud
einem Yerdampfer, bei der jeder der beiden Generatoron zwecks 
Reinigens ausgesclialtet werden kann. Moritz Hille, G. m. h. H., 
Dresden-Lobtau. 12. 8. 03.

2 6 a. 207 457. Sauggasanlage mit zwei Geueratoren nnd
oinem Yerdampfer. Moritz Hille, G. m. b. H., Dresden-Lobtau.
12. 8. 03.

35 a. 207 GOC. Vomchtnug zum selbstffitigen Oeffnen nnd 
SchlieBen geteilter Schachttiiren bei Aufziigen mit verstellbaren 
Anschlagen an der Tur. Hans Klemm, Niłrnberg, Ernststr. 10. 
22. 8. 03.

35 c. 207 S 14. Zahnstangenwinde fiir Gielitglocken. Masch.- 
Fabr. Emil Meyer & Co„ G. m. b. II., Duisburg. 25. 8. 03.

59 a. 207 71fi. Elektrisch betriebene Druckpumpo mit ais
Wasserakkumulator und WasserYeraorger ausgebildetem Wind- 
kessel nnd einer Yorrichtung, welche bei minimalem und maxi- 
nialcm Kesseldruck den Elektroniotor ein- bezw. ausschaltet. 
Mas Brandenburg, Berlin, Kiefliolzstr. 19/20. 14. 8. 03.

80 a. 207 793. Aus einem in eine ganze Ahzahl von Zollen 
eingeteilten Rahmen bestehende Form zur Heratellung von Kunat- 
Śteinen, Briketts u. dgl. Gustav de Bruyn, Coln a. Rh., Lupus- 
atraBe 41. 12. 8. 03.

Deutsche Patcn te.
l a .  144 031, vom 12. Juni 02. G e o r g e  Moore

i n London .  Goldwasthgerinne, dessen Bodcnfliięle zum  
Auffangen des Goldes eingerichtet ist, und in  wćlehem 
in einem Abstande iiber dem Boden Schwimmkórper mit 
iioldfangender ZJnterseite angeordnet sind.

Das Gerinnc 1 ist mit solchel' Ncigung aufgestellt, daB das 
notige Gefiillo erzielt wird. Auf dem Boderi des Gerinncs ist 
ein aus gróberen und feinereu Drahtsiehen und Gewebe ,zu- 
sammengesetzter Belag inittels LangslÓisteti herausnehmbar be- 
festigt. In eiuigor Entfernnng iiber dem Boden sind mehrerc

biegsame Decken8 angebracht Dieselbon sind mit ihrem einen 
Ende an Querleisten befestigt uhd werden, auf dem iiber dem 
Boden hinwegflieBenden Wasser- und Sandstrom schwimmend, 
durch deuselben in Wellenbewegung yersetzt Dabei entstehen 
unter jeder Decke ein oder mehrere Wirbel, welche die in dem 
Stroni entlialtenen Goldteilchen gegen den Bodeubelag drangen, 
sodaB dieaelben you letzterem aufgefangon werden. Die Decken 
selbst konnen aus wasserdichtph Gewebe bostehen oder mit 
einer rauhen Unterfliiche und einer wasserdichten Oberflache 
Yersehen werden, sodaB auch durch sie Goldteilchen aufgefangen
werden.

l a .  144 481, yom 17. .Juli 02. F r i t z  B a u m  in 
H e n i e  i. W- Knłwasserungśforderband mit Siebboden
fur Kohlen, E rze  u. dgl.

Auf dem Fórderband sind zur 
Unteratiitzung des Wasserabflusses 
aus dem Gut.e besondere Ent- 
wassernngskOrper derarfc angeordnet, 
daB sie die auf dem Forderbande 
liegen de Schicht durchsetzen.

So werden z. B. zwischen den 
bis zu gewisser Holie siebartig ge- 
lochten Seitonwatulen h jedes Band- 
gliedes gelochte, gegeneinander ge- 

ncigte Qucrwiinde k angeordnet.

5  a . 144 389, votn 1. Juni 02. F r i t z  R o s t  in 
B o t t e n h a u s e n .  Vorrichtung zum F ordem  der Lasten 
bei Tiefbohrvorriehtu»gen.

Zntn Fordern des Gcstangea usw. werden zwei' hydraulische 
Srane Yorwendet, und zwar in der Weise, daB der eine Last- 
haken gehoben wird, wiihrend der andore sich senkt. Es kann 
daher ununterbrochen in der Weise gefórdert werden, daB, wenn 
ein Gestiingezug mit dem einon Kran hochgezogen ist, der nachste

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Gestiingezug abgefangen wird und, naclidem der erate Gestiinge- 
zug abgeachraubt ist, der nachste Gestiingezug mit dem Last- 
liaken des zweiten Kranes verbunden und hochgezogen wird u. a. f.

Die Zylinder konnen in zwei Tcile a c bezw. b d zerlegt 
werden, wobei jeder Zylinder bei kleinerem Hub fur sich Yer
wendung finden kann, z B. die Tcile a und b ais Forderzyliuder 
und die Teile c, d ais PreB- oder Ziehzylinder (Fig. 3).

10 a. 144148, vom 5. Dezoniber 1900. M. WaiC-  
bein  in St. P e t e r s b u r g .  Verfahren zur Abkiihlwig  
des DestiUationsprodulites mittels vorzuwarmender T)e- 
slillatwnsgasc.

Die Retorto A wird mit Rohgut beschickt. Alsdann offnet
man dio Schieber a1 und a3 und 
laBt einen Strom heiBer Gase 
die Retorte durchziehen, so daB 
auf Kosten der Wannę der- 
selbon die Destillation erfolgt. 
Nach Becndigung dor De
stillation schlieBt man die 
Schieber a1 a- und offnet den 
Schieber C, wobei das De- 
st-illationsprodukt in die Retorte 
B fiillt; hierauf wird der 
Schieber C wieder gesehlossen. 
Nach Oeffnen der Schieber b1 b2 
lafit man aus dem Kiihler 
kommcudes Gas dio Retorte B 
durchstreichcn. Zn gleicher 
Zeit wird die Retorto A neu 
beschickt. Zum ScliluB der 
Destillation in der Retorte A 
ist das Produkt der vorherigcn 
Destillation in der Retorte B 
bereits genugend abgekiihlt. So
dami schlieBt man die Schieber 
b<b- und offnet den unteren 

Deckel D, so daB die abgekiihlte Kohle nach atiBen fiillt usw.

10 a . 144 390, vom 8. Oktober 02. F. J . Col l in 
in D o r t m u n d .  Licgendcr Kokso fen.
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Bei dem yorliegendcn ICoksofen wird die Abhitze durch
Kanale a fortgeleitet, wcleho 
unterhalb der Sohllćanale in 
solcher Weise angeordnet 
sind, daB die ganze froie 
Flachę unter allen Oefen 
einer Batterie von denselben 
eingenoinineu wird. Dio so 
entstehenden Abhitaraume a 
sind durch eine Anzahl von 
Aussparungen b in den 
Zwischenwanden mit ein
ander verbunden. DieFiiehse 
e am Boden der Sohlkanale 

yermitteln die Ueberfiihrung der Abhitze iu die Kanale a.
' 35 a . 143 908, vom 30. Marz 02. F i r m a  Miuos

dV> B r u a y  in P a s - d o - G a l a i s  (Frankreich). Sicherhcits- 
vhr richtnng fiir Ęórdi-rniaschincn.

, Bei der Vorrichtung wird beim Zuhochziehen des Forder- 
gcHtells auf elektrischem Wege die Dampfzufuhr zur Maschine 
abgestejlt und die Bremse eingcriiekt, indem der Fijrderkorb 
gcj^^eiue?' Schalter 1 trifft (Fig- 1) und durch Einwirkuug auf 
deir Schalthobel kurz nacheinander den Stromkreia 5, 6 unter- 
bricht und den Stromkreis 5, 7 schlioBt.

Durch dio Unterbrechung des Stromca 5, 0 siukt der Korn 
des Elektromagueten 2 unter Mitnahmo der Stango 15 und Ab- 
stellung der Dampfzufuhr zur Maschine durch SchlioBen der 
Klappo 3.

Fig. 2. Fig. 3.

Beim SchlioBen des Stromkreises 5, 7 wird der Kern 8 des 
Klektromngneten 1 lioch und aus dem oberen Maul der Scliere 
!) gczogen, sodaB das im unteren Scherennia.nl fostgeklemihte 
Gewicht 10 herabfiiUt uud den Hebel 11 lierunterdruckt. Hebel 
14 ist durch Stange 20 mit dem Schieber 18 des Zylinders der 
Bremse verbunden.

Yor dem Schieber 18 befindet sieli der yom Maschinisten 
von Hand zu bewegende Schieber 19 (Fig. 3). Schieber 19 hat 
eine Ilohlung 22 und eine Ueberlappung 35. Schieber 18 legt 
sich an die Flachę 30 des Zylinders 17 an und besitzt zwei 
durch die Oeffnungen 24. 23 gebildete Dampfkanale, die fur 
gewohulich die Ein- und Ausstriirmmg des Dampfes unter Yer- 
inittelung des Schiebers 19 gestatten. Tm Gleitteil 30 des 
Zylinders 17 sind zwei Oeffnungen 33 uud 34 fur den Dampf- 
einstromkanal 25 und den Dainpfausstromkanal 26, sowie eine 
Oeffnung 28 Torgesehen.

Nach Fig. 3 ist der Schieber 19 ordnungsgemaB bedient 
worden. Der Schieber 18 ist gehoben, wahrend Schieber 19

gesenkt ist, die Ilohlung 22 hat die Oeffnung 24 freigelegt, 
sodafi der Zylinderraum 17 mit dem Dampfydrteilerraum 32 in 
Verbindung stellt, Dampf in der Pfeilrichtung einstrómt und 
den Kolben 27 niederdriickt.

Vcrsaumt der Maschinist die Bedienung des Schiebers 19, 
so tritt der Schieber 18 durch dio SchlieBung des Stromkreises 
5, 7 und Nicdcrdrucken des Hebels 14 durch das lierabfallende 
Gewicht 10 in Wirkung, indem er gesenkt wird. Die Ueber
lappung 29 gibt den Kanał 28 frei und der Dampf stroint yon 
32 unmittelbar durch Kaual 28 in den Zylinder 17.

78 O. 144 206, vom 27. Mai 02. L. Cahuc in 
N oum ark t (Oberpfalz). Yerfahren zum Laden von Bohr- 
Idchern mit Sprengstoffkorpern.

Die Zundleitung wird durch in den Sprengstoffkorpern vor- 
gesehene, seitlich angeordnete Laugsrillen gcfilhrt. Letzt-ere 
konnen mit einer zur Aufuahme des Zunders dienenden Aus- 
hohluug nnd mit auf der oberen uud unteren Fliiche au- 
geordneten Querrillen yerbundon sein. Hierdurch soli eine 
Zerstoruug der Zundleitung beim Einstanipfen der Ladung ver- 
hutet bezw. die Zundwirkung nicht beeintrachtigt werden.

Bei der Ziindung mittels Zuudsrhnur verwcndet man z. B. 
zwcckmafiig einen Sprengstoff korper nach Fig 1, dessen eines 
Ende eine zentrale Bohrimg c besitzt, die mit der einen Iiillc a

Fig. 1. Fig. 2.
in Verbiuduug steht. In die Bohrung wird das yerschlungene* 
und zilndende Endo der ZundsChnur gelegt. Ueber und unter 
diesem Sprengstoffkorper wird andęrer Sprengstoff angebracht, 
der auch die dargestellte Form haben kann unter Wegfall der 
zentralcn Bohrung. Der hochluhrende Teil der Zilndschnur liegt 
in den Killen a und an der Wandung des Bohrloches; Fig. 2. 
Falls die Sprengstoffsiiule aus einzelnen Sprengkiirpeni besteht, 
kann sie vor dcm Einbringen in das Loch fertig gestellt werden, 
indem man durch Umwicklnug einer in die Rillen sich legenden 
Schnur ein festes Packet bildet und die Zundschnur ebenfalls 
durch Bander k in der erforderlichen Lage festbiudet.

Oesterreichisclie Pateute.
5 a . 12 538, vom 1. Marz 03. W acław W olsk i 

in S chodn ica  (Galizien). Hydraidischer Tiefbohrkran.
Das Wesen der Erfinduugberuht darin, daB die beim drehenden 

Gestiiiigebohren mit Wasserspuluug erforderlichen drei Arbeits- 
prozesse, namlicli das Fordem bezw. Nachlassen, das Bohren 
und dag Spiilen von einer Druckpuinpe besorgt werden.

Zum Zwecke des Forderns uud des Nachl|ssens ist in der 
Mittellinio des Bohrloches ein langer Druckzylinder angeordnet, 
an dessen Kolbenstange das Gestange dreliuar aufgehaugt ist. 
Die Bohrbewcgung wird von einer am Spiilkopfe angeschraubten 
Turbinę auf das Gestange ubertragen, und das von der Turbinę 
verbrauchte Druckwasser fliefit ais Spulwasser unmittelbar in 
das Hohlgestange.
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Zor Steneruns 4e* b n K łę lś iik R  Łat ein w -  J
t;., <ri»? Ctefffttmg i/ilt dna DrcekzyiiEier in Yer- i

biadong ifórbt, wahrend die zweite nut Jer to;: der DrneŁpamjK 
k.łfflBłejrfen Łeitamr rertitu^ieu iii, tttid die dńtte den Abflnfi 
VdM .

P atent*  der Yer. Staaten Amerikas.
720  810  u. 720060, Tom 17. Febr. 03. T h o m a s  

Me, Ł ean  P a r k  in D a r r i n g t o n ,  W a s h i n g t o n .  
Fahrbare YorricJitung zum mllstlaligen Aufnehmen der 
tom  (iebirge gdSsłen 3fassen und EinfiiUen derselben in 
die F&rdertcagen.

Fig. 1 i*t eine Seitenansieht der Yorrichtung, Fig. 2 ein 
w-'tjVreehter Qner«hn:tt durch diesel be. F ig  3 eine Aufsicht auf 
dieseibe, wobei bezuglkh dej laufraderantriebes gegeti&ber der 
Anifuhrnijg nach Fig. 1 einige Abweicbangen besteben,

Anf dem Gesieil A ist in 2 ein Iangge=tecktes Gehau^e 
drebbar gelagert. Den Querzchnitt de&selben zeigt Fig. 2. Die 
Bodenieite 7 desselben ist roli, die andere Bodenseite offen nnd 
nur durch einen ŁSng*>;t«g 8 anterbrochen. Die inneren 
Wangeń 3 sind gegetfeinander ver=teift nnd mit den aafieren 
Wanderi 5 durch Qseretabe 4 rerbnnden. In den Einnen 
zwischen 5 nnd 3 bewegt *ich eine Forderkette 10 mit den 
Mitnebmem 0 t;m die Ketleurader 9 und 9‘.

Die Scbaufcln 6 nebinen das zn fordemde Gut nnter dem 
Scbuh 13 de* Gebaose* Mlbattatig vom Boden auf, befordem 
das Gut uber den Boden 7 nach dem oberen Ende des schriig 
gećteHten Gehauaes und tragen es Mer in untergeslellte Fórder
wagen aus.

❖
Fig. 2.

Die leeren Schaufeln werden bei ihrem Riickgang durch die 
Schicne 8 gestiitzt. Der Antrieb der Fórderkette bezw. des 
oberen Kettenrades 9 erfolgt von einem auf dem Gehiiuse 
uitzenden, zweckmaBig doppelzylindrigen Druckluftmotor 14. Die 
Plenelstiingen 15 drehen die Kurbelacheiben 16. auf dereń Achse 
eine Schnecke 17 sitzt, welche mit dem auf der Achse des 
Rades 9 Hitzenden Schneckenrade 18 in Eingriff steht.

Das Kettcnrad !)* ist mittels der StellTorrichtung 19 yerstellbar.
Bei Ortsreranderung der Vorrichtung wird das Schnecken- 

gehause wagerecht gestellt und der Yor- oder Riicklauf von der 
Maschino 14 aus folgewlermaBen bewirkt. Ein auf der Achse 
des Rad es 9 sitzendes Eizenter steht durch die Stange 21 mit 
mit dem Kniehcbel 22, 24 in Yerbiudung, welcher mittels der 
Scheibe 23 auf der Achse 2 sitzt. Der Arm 24 desselben ist 
durch die Stange 25 mit einem zwischen zwei Schaltnldem 27 
auf der einen I.aufradaclise loso sitzenden, eine doppelte Schalt- 
klinke trageuden Ring verbuuden. Durch Kippen des Gehauses 
um die Achse 2 wird die Klinke auBer Eingriff mit den Schalt- 
j-adem gebracht.

E d w i n  B. G r a h a m  
Entlastungsrenłil fiir

u m

7X3 458, v rn 24. Harz OS. 
in Bakersf ie ld .  Caiifornia.
Bohrloeltpumpąi.

TSei Bjhrloehpnmpen far Ol nnd sEdere iandhaltige Flussig- 
keitsn saasmela sich in der Zeit, in der die Pumpe anfier 
Betrieb in , sehr oft grofe: Sacdmengen uber dem KolbenTentil 

aa, wodareh der Kolben besonders bei tiefen*, 
BohriOchern, bei deis?n eine grofi-e Flussigkeit.;-- 
saule uber dem Kolben stehE unnóiig belastei' 
nnd ein haefiges Hwrhziehen des Kolbens zwecks 
Entkstung des Yentiis erforderiieh wird. Ge- 
mafi der Ernndung wird das KolbenTentil l(i 
dadurch entłastet, dafi obernalb desselben in  
derYerrohmng ein zweites Yentil 5 angebracht 
ist. LT>er dem Pcmpenzyiinder II  ist eri 
RohrstSck 2 angeordnet. welches denselbea 
inneren Barchmesser wie der Pumpenzylinder. 
jedoch einen kleineren Darchmesser wie die 
Yerrohrung A h a t In  dem Eohrstuek 2 wird 
ein HohlkGrper 7 eingesetzt, der oben zu einem 
Yentilsitz aasgebildet ist nnd an der unter;n 
Seite an drei Armen einen Bing ‘ragt. X'er 
Hohlkorper 7 ist mit einem zwćiten Holil- 
kórper 4 Terschranbt, der auf einem Ansatz 3 
des Eohrstuckes 2 aufruht und oben an drei

_____ Annen einen Fuhrungsring fiir das Gestange 9
i- trągt. Zwischen den Hohlkórpeni ist das

'■ EntlastnugsTentil angeordnet.
Im Betriebe driickt beim Ilochgang des Gestiinges die uber

dem Kolben befindliche Flussigkeit das Yeutił 5 hoch, wahrend
sich leiztere3 beim Niedergang des Gestangea auf den Yentilsitz 
des Hohlkórpers 7 auflegt und dia ganze Li der Yerrohrung 
befindliche Flussigkeitssaole tragt. Auch sammelt sich beim 
Bctriebsstillstand uber dem Yentil 5 der sich absetzende Sand, 
sodaB das KolbenTentil vóllig entłastet ist. Wird das Gestange 
hochgeholt, so tritt der Ansatz 12 desselben durch den Ring 
des Hohlkórpers 7 hindurch und hebt das Yentil 5 nnd dic 
beiden Hohlkorper 4 und 7. Beim weiteren Hochheben des 
Gestanges tritt die in der Yerrohrung befindliche Flussigkeit 
zwischen dem Kolben und der Verrohrnng hindurch.

723 740, vom 24. Marz 03. B e r t .  
S e l f r i d g e  in  B u t t e ,  Mont .  Paching fiir 
Gcstcimbohrmaschinen u. dgl.

Um die Kolbenstange B ist eine zweiteilige 
■fŁ Biichse F  gelegt, welche mit einem Bund d2 in 

einer entsprechenden Aussparung einer zweiteiligen 
x  BuchseD eingreift. Letztere ist mit einem Flansch d1 

derart zwischen dem Zrlinder E und einem Ring G 
eingeklemmt, daB der obere Teil d in den Zylinder 

? hineinragt, wahrend der untere kegelfórmige Teil 
L in der kegelfórmigen Bohrung des Ringes G ruht. 

Der Ring G ist yermittels der Schraubenbolzen H 
und den Muttem h am Zylinder befestigt. In 
den Ringraum zwischen der Buchse D und der 
Kolbenstange ist Packungsmaterial L eingelegt 
und darauf die zweiteilige Stopfbuchse I eingeschoben. 
Uber letztere greift eine Jlutter J, die ihrerseits 
auf die Buchse D aufgescliraubt wird. Die 
Mntter .J wird durch die Gegenmutter K gesichert.

Biiebcrscliau.
D ie K o n tro lle  des D am p fk e sse lb e tr ie b es  in  B czng  

a u f  W arm eerzeugung- u n d  W a rm ev e rw en d u n g . 
Yon P a u l  F u ch s ,  Yerlag you Jul. Springer. 
Berlin 1903.

Yerfasser hat ais Ingenieur der Berliner Eloktrizitats- 
Werko Golegenheit zur 3Iitarheit im rationellen Kessel- 
botriebe gehabt, und dio dort angestellton Yersuche liabon 
Materia! zu dom vorliegenden Buchlein gegeben, welches in 
eingehendor Weise die Yorgftnge unter und in dem Dampf- 
kessel untersucht. Der erste Teil, Warmeerzeugung, be-
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luindolt allgbmoin den Yerbreitnmigsprozefi, die dazu not- 
wendige Luftmengó und dio Bedeutung und Fośtstollung 
des Luftiiberschusses, im weiteren die Zugstśirke und 
Zusammensetzung der gebildeten Raucli-(Heiz)gase und 
ihren Warmewert, die Beschaifenheit dos Brennmaterials 
in seiner Wirkung auf den YerbrennungsprozeB, Rauch- 
entwickelung otc.

Im zweiton Teil des Buches wird die Wlrinevorwendung 
beliandelt, Nutzeffekt der Heizflaclie, Beansprnchung der 
Heizflacho, die Yortoilung der aufgenommeneu Warmemengo 
innerhalb der Hoizfliicho und dio Wannebilanz der Diimpf- 
kesselanlage. Zwei weitere Kapitel sind dem Nutzeffekt 
dor Uberhitzerheizfiacho und der Speisewasservorwarmer- 
hoizflache gewidmot. Diese Inhaltś-tlbersiclit zeigt schon, 
mit weleher Griiudlięhkoifc an die LOsung der gestellten 
Aufgabo herangogangen ist. Im dritton Teil des Buches 
werden noch die Methoden zur Kontroli o des Kessel- 
betriebes znsammengestellt, die ein einigormaBeu rationeller 
Betriob houtzutage kaum mehr eutbohron kann. Doshalb 
wird jodem Betriebsingeniour, dor sein Kosselhaus auf der 
Hóhe dor Zeit halten will, das Buch ein willkommenor 
Ratgeber sein. Th.
H a n d e lsg e se tz b u c h  m it  K o m m en ta r. Herausgegeben 

von II. Makowcr .  Erstor Band, Teil II. Buch III. 
(Handelsgeschiifte), untor Zugrundelegung der Fassung 
des Handolsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 und 
des Burgerlichen Gesetzbnches neu bearbeitet von 
J .  Makowor, Rechtsanwalt. Zwolfte (der ueuon Be- 
arbeitung ersto) Auflage. Berlin 1902. J . Guttentag,
V erlagsbuchhandlung.

Dio Yorliogonde sechste Lieforung umfafit in den 
§§ 348 bis 382 des Handolsgesetzbuches die allgemeinen 
Vorschriften uber Handolsgoschafte uud fernor den Handels- 
kauf selbst.

Mit weleher Sorgfalt dor Verfasser diese wichtigsten 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches behaudelt hat, 
geht unter anderem daraus herror, daC er zum § 343, 
nach welchom Handelsgoschilfte alle Geschafte eines Kauf- 
mannos sind, die zum Betriebe seinos Handelsgewerbos 
gehórdn, tiber sechzig Beispiolo ron Geschaften arigibt, 
welche im Betriobo eines Handelsgewerbes yorkommen 
kónnon.

Die Handelsgewohnhoiton und -Gebrauche worden auf 
sechzelm enggodruckton Seiten in zahlreichon Beispielon aus 
dcm kaufmannischen Leben beliandelt, wobei nicht unter- 
lasson ist, auch den im Geschaftsleben iiblichon Klauseln, 
wie cif, fob transito und zahlreichen anderen Bezeichnungeli' 
eine gonaue juristische Erklarung beizufugen.

Die Bestimmungen iiber den Kontokorrentvertrag sind 
auf etwa zwanzig, iiber das kanfmfinnische Zuruckbehaltungs- 
reclit auf etwa dreifiig, und dio Bestimmungen iiber dio Bean- 
stailaung der Waren auf iiber sechzig Seiten so ein- 
gohend dargestellt, daC jeder sich leicht zurecht finden kann.

Ais Vorzug des Kommentars ist besouders hervorzu- 
liebon, dafi dio zahlreichen aus dem taglichen Leben 
gewahlten Beispiolo jedem, insbesondere dem Kanfmanne, 
dio beste Erlauterung der gesetzlichen Bostimmuugen geben.

Die Mitteilung zahlreicher Entscheidungen hóchster 
Gerichtshófe und dio haufige Verweisung aut einschlagige 
Literatur machen den Kommentar zugloich fiir ein tieferes 
Studium durchaus geeignet.
H ao d c r, P u m p o n  u n d  K om prcsso ron . Praktisches 

Handbuch fiir Entwurf, Konstruktion, Untersuchung

und Yerbosserung von Putnpenmaschinen. Fiir 
Scliul- und Selbstunterricht. 2. Auflago. 2 Bandę. 
Duisburg 1903.

In der bekannten Form der Haederschen Buclier liegt 
die neue Auflage vor, dio gegen die erste um die Theorio 
und nalieros Eingohen auf dio Kreisolpumpen Yormehrt ist. 
Beim Abschnitt „Theorio des Yentilschlags" findet man 
das sehr wertvolle Buch „Otto II. Muller, das Pumpon- 
Yentil" der Behandlung des Stoffes vollstandig zu Grunde 
gelegt. Der zweite Band erganzt den erston durch 
37 Tafeln mit W erkstatt- und Konstrukfcionszoichnungen 
und durch 169 Bereclniungsaufgaben aus dcm Gebiet der 
Pumpon und Komprossoren mit den dazu gehorigeu Lósungen.

Tb.

Zcitscliriftciiseliau.
(Wegen der Titel-Abkiii-zungen vergl. Nr. 2.)

M inera log io , G eologio.
D i o V o r k o m m e n  von s i l b o r h a l t i g e m  Bl e ig la n z .  

K o b a l t  u n d N i c k e l e r z  be i  P r e f ln i t z  im bShmisc l i en  
E rz g e b i rg o .  Von Lowag. Ost. Z. 26. Sept. S. 532/4. 
Das ErzYorkonimen, welches im Gebioto der Glimmerschiefor 
auftritt, besteht vorwiegend aus einer Anzahl paralleler 
Gange.

T he A r k a n s a s - I n d i a n  t o r r i t o r y  coal  f ield.  Von 
Baclie. Eng. Min. J .  12. Sept. S. 390/2. 1 Fig.

B e rg b a u to c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).
P r o g r e s s  a t  tlio  Dovor  co l l i o r y :  s h a f t  s i n k i n g  

by  tlie K i n d - C h a u d r o n  sys t em .  Coli. G. 25. Sept. 
S. 662/3. 2 Textfig. Es wurden giinstige Resultate erzielt 
und ca. 1 FuG 3 Zoll im Durchschnitt pro Tag abgeteuft.

F o n ę a g o  et  i n s t a l l a t i o n  du p r e m i e r  p u i t s  de 
m i l l e  m ot r e s  crouso'  en F ra nce .  Von Poussiguo. 
(Forts.) Buli. St. Et. Bd. II. 3. Lfg. S. 689/776. Fiill- 
órter, Einrichtung des Wetterschachtes zur Forderung, 
Wetterfuhrung, Dampferzeugung, Luftkompressoron, Er
zeugung der elektrischen Energie. (Forts. folgt.)

E l e c t r i c  c o a l - c u t t i n g .  (Forts.) Coli. G. 25. Sept. 
S. 663/5.

U b e r  m a s c h i n e l l e  K o h l o n g e w i n n u n g  im T a g e -  
b a u b e t r i o b e .  Von .Dorstewitz. Brkl. 28. Sept. S. 341/8. 
4 Textfig. Allgemeine Anforderungen, die an eino masclii- 
nello Abbaumethode zu stellen sind. Beschreibung der 
Apparate. Leistungsfahigkoit der Anlage.

R e p o r t  of t h e  Roya l  com mis s i on  on coal  
s t ippl ie s .  L i m i t s  of d e p t h  in min in g .  (Forts.) 
Coli. G. 25. Sept. S. 661/2. 1 Fig. Temperatur der 
Schichten in groCoren Teufen.

M asch inen -, D am p fk esse lw esen , E le k tro te c h n ik .
D ie A u s n u t z u n g  des  A u s p n f f d a m p f e s  zu mo-  

t o r i s c h e n  Zwocken ,  i n s b e s o n d e r e  d a s  S ys te m  von
A. Ra te au .  ( K o m b i n i e r t e  A n w e n d u n g  Y o n D a m p f -  
a k k u m u l a t o r e n  und  K o n d e n s a t i o n s t u r b i n e n . )  Vou 
Divis. (Schlufi.) Ost. Z. 26. Sept. S. 529/32.

Coal as  fuel  a t  B a r r o w - i n - F u r n e s s .  VonPettigrew. 
Engg. 25. Sept. S. 434/8. 11 Abb. u. 7 Tab. Zusammen- 
stollung von Verbronnungsversuchen auf einer Lokomotive 
der „Ppiniess-Railway“ mit Kohle ais Brennmaterial.
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M a t o r i a l a t a r k e  von D a m p f k c s s e In. Von Hart-
mann, Batjjpfk. Ob. Z. 23. Sept, g, 750. Entgegnung 
auf entuprecbenden Artikel in Nr. 36 ders. Ztschr.

PldHsiger B renusto ff ffir den S ch iffsbe trieb . 
Von MOHcr, Dampfk, Ob. Z. 23. Sept. 8. 746/9. 9 Abb. 
Kingebonde Abhandlung Gb<-r nouere Apparate, Brennstoffe, 
koww V>rsacbe; kurze Kritik der Red,

K iinatlicber Zug durch W inddruck. Dingl. P. J. 
26, Kcpt- 8. 624. Kk wird durch Ver8uchśdaten dargetan, 
da0 durch kOnstlichen Zug eine erhebliche Erspamis an 
lirennmatorial erzielt werden kann, trotzdem ein Teil des 
gowonnenon Dampfes verwendet werdon muf!,, eben diesen 
Luftscng berbeizufflbron,

Pompę Jand in  a cornmande <ślectrique in sta lliie  
a u p u itś  Montorrad. (Compagnie des M ines de 
Firmiiłg,) Von Denogent. Buli. St. Et. IM. II. •!. Lfg. 
S. 835/58. Zentrale, Einrichtung der 1’uinpe, Versuche 
und Leistungen.

IH K tonw oson, C hom lscho T ech n o lo g io , C hom io, 
P h y s ik .

P roprid tós mncaniques des aciers au nickel 
magiMttiquo« a t non magnetiquo8. Von Dumas. 
Buli. St. Et. lid. II. .‘i. Lfg, S. 641/88, Herstellung, 
cliemisclio Zusammónsotzung und Eintoilung; allotropiscbę 
llnrjimndlungon, physikalinche und moclianuscho Eigen- 
schafton.

(Jrystal I i galion of iron and Steel. Am. Man.
17. Sept. S. 442/4. (Forts, f.)

Noto su r  J« h fours a co ko a recupdration de 
souH-produits, nystórnos Otto, Solvay, Collin, 
I)ury-B ornard , Coppóe. Von llurez. liull. St. Et. 
lid. II. 3. Lfg. S. 777/833. Allgmnoines, vorschiodońo 
Ofeiisystome, •

V olkH w irt8chaft u n d  S ta tis tik .
M ining accidonts in 1902. Coli. O. 25. Sept. 

S. 070/8, Zusammoiititeilung dor IJnfalle nach Art und 
Urwiclie.

G 0H0t/-g0b u n g  u n d  V o rw a ltu n g .
Din altnn Borgrocbto und Bójrgojędnungon in 

liilhmon, Milbron und Schlesien. Von Lowag. 
(Hchlufi,) B.-II. Ztg. 25, Sept. S. 469/73. Die spoziellon 
llergordnungon im 15. und 1,0. Jahrhuridort.

V orH chiodonos.
Erzsuelio mit E lektrizit& t. Von Wondoborn. 

li.-II. Ztg. 25. Sopt, S, 473/0. 3 Fig. Dio Mothodo be- 
stoht darin, dio Lago yon motallhaltigen EngorstaUon, 
wolclio fiir don Schlirfer unsichtbar sind, gcnau festzu- 
stollon mul i liro. Richtung stu yorfolgen. Induktoron sonden 
oloktrisclio Wellen yon begronztor Ulngo aus, wolche fiir 
din Gogonwart von Minoralien onipliudlich sind, wahrend 
dio empfangondon Tolephone ortOnon, wenn diese Wollou 
nicht nbgelonkt worden.

Pcrsonallon.
Dom Clohoimon Bergrat L a ron z in Dortmund, welcher 

am 1. Oktober d. Jp. in don Ruhostand tritt, ist der 
Kfmiglicho Knmnmmieu 2. Klasso, dom Genoraldiroktor 
Kffor tz  in lCOnigaborn ist dor Rote Adlerorden 4. Klasso 
,vorliohon worden.

Dem bisherigen Borgrevierbeamten fur Ost - Kottbus, 
Bergrat T iasel t ,  is t die Bergrovierbeamtenstelle fur Ost- 
Halle zu Halle a. d. Saale ubertragen worden; an seine 
Stelle tritt dor Berginspektor R i c h t e r  zu Kottbus, welcher 
zum Bergmeister ernannt worden ist.

Der Bergwerksdirektór 2. Klasse bei der Koniglichen 
Berginspoktion zu Stassfurt, Dr. V o g e l s a n g ,  ist mit der 
einstweiligen Wahrriehrirang der Direktórstclle des Kónig- 
licben Salzwerks zu Bleicherode betraut und seine Ver- 
tretung in Stassfurt dem Berginspektor Z i c r v o g e l  iibnr- 
tragen worden.

Der Berginspektor A d a m s  zu Clausth<al ist zum Berg- 
meister ernannt nnd ihm voin 1. Oktober ds. ,Ts. ab die 
Bergrevierbeamtcnstelle in Ilamin ubertragen worden.

Der Hfittoninspektor Dr. H e i m a m i  in Gleiwitz ist 
zum Hilttendirektor 2. Klasse daselbst ernannt worden.

Dem Regierungsbaumeister W e d d i n g  zu Bleicherode . 
ist unter Ernennung zuin Ban inspektor dio von ihm bisher 
auftragsweise verwalteto Stello eines Bezirksbaubeamten 
init dem amtlichen Wohnsitzo in Bleicherode .endgultig 
ubertragen worden.

Zu Bcrginspektorcn sind ernannt dio Bergassessoren: 
P r i e t z e  im Bergrevier West-Waldenburg, E r d m a n n  im 
Bergrevier Stollberg-Eisloben, S t u t z  bei der Berginspoktion 
Sulzbach boi Saarbrfickon, Dr. Somper  bei der Bergworks- 
diroktion in Saarbrucken, R ó i n i c k ó  bei der Borginspektion 
zu Rftdorsdorf, R o in sc h  im Borgrovior Ratibor nnd 
P l o m m i n g  boi dor Borginspektion zu Camphauson bei 
SaarbrDcken.

Dem bisherigen HOlfsarboiter boim Borgrovier Dortmund
III., Bergassossor S ch r o ed e r ,  is t dio Wahrnehmung einer 
Borginspoktoronstolle boi dem Koniglichen Salzwork zu 
Stassfurt bis auf woitores auftragsweiso iibertragon worden.

Der bisher boi der Koniglichen Berginspoktion zu 
Nóunkirchen bei Saarbrucken beschaftigte Bergassessor 
S c h m i d t  ist dem Bergreyierbeamten fiir Ost-Kottbus ais 
technischer Hilfsarbeitor uborwioson worden.

Dor bisher aus dom Justizdienste beurlaubte und bei 
dem Koniglichen Oberborgamt in Halle a. d. Saale ais 
juristischer Hilfsarbeitor boschaftigto Gorichtsassessor Kc i l  
ist endgultig in dio Staatsbergverwaltung ubonioinmen 
worden.

An Stello des iu den Ruhestand tretenden Oberborg- 
amtsmarkscheiders S tolzo  ist dem Kóniglichon Grubóij- 
markschoider Mo tli no r zu Sulzbach unter Ernennung zum 
Oberborgamtsmarkschoidor die Stelle eines kontrollierendon 
Markschoidors bei dom Kóniglichon Oberbergamte in Halle
a. d. Saalo iibortragen worden.

Borichtigung:
In dom Beriehte uber das Schlammversatzvcrfahron in 

Nr. 39 diesos Jahrgangs ist folgendes richtig zu śtellen: 
auf S. 931, reclito Spalto, 8. Zeilo von unten muB os 
s ta tt „20 J L “ „0,20 J L “, anf S. 934, rechte Spalte, 
10. Zeilo von oben s ta tt „fastK „fest", auf S. 936, linko 
Spalte, 2. Zeilo von obon s ta tt „30 m“ „80  m", auf
S. 939, rechte Spalto, 25. Zeilo yon unten s ta tt „2 cbm“ 
„1 cbin'% anf S. 940, rechte Spalto, 14. Zoilo von unten 
s ta tt „0 ,17 J t .“ „0,017 J L “, auf S. 941, linko Spalte,
10. Zoilo von unten s ta tt „0 ,057 J L “ 0,067 J L “ heiCen.


