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(Schlufs.)

V. Sc liodnica.
In einem liebiićhen Tal inmitten der Karpathen 

liegt ringsum von bewaldeten Bergen umgeben der 
kleinc Ort S c l i o d n ic a  (spr. Skodnitza). Hier erińnert 
niclits mehr an die eigenartigen Verlialtnisse des kaum
8 km entfernten Borysław mit seinen auGergewóhnlich 
reichen Mineralschatzen, seiner fieberliaften Entwicklung, 
dcm Elend der Bevolkerung nnd der ausgedehnten 
Judenwirtschaft. In eine ganz andere W elt fiihlt man 
sich hineinversetzt, wenn man den ersten Hohenzug der 
Karpathen uberschritten hat und aus dem Tal der 
Tysmienica in das des’ Schodnica-Baclies kommt. Die 
Ólindustrie von Scliodnica hat sieli nicht sprungweise 
entwickelt wie die von Borysław, sondern ist langsam 
und stetig zu der Bedeutung angewachsen, die sie jetzt 
besitzt. Die Berechtsamsrerhaltnisse sind weniger zer- 
splittert, der Betrieb macht den Eindruck, ais ob er 
von Anfang an wirtschaftlicher gehandhabt worden sei 
ais im Nachbarbezirk. Auch der Jude und die Borsen- 
manover sollen in Scliodnica nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Die BevOlkerung besteht aus alt- 
angesessenen ruthenischen Bauern, die in kleinen, aber 
leidlich sauberen Hutten wohnen und sieli vorteilhaft 
von dem zusammengelaufenen Volk Yon Borysław unter- 
scheiden.

Der Ort selbst liegt im Talgrund, wahrend am 
westlichen Abhang bis zu halber Hohe des Bergzuges 
sich eine lange Reihe Yon Bohrtiirmen am Waldessaum 
entlang und zum Teil aucli durch den Wald selbst 
hindurcli erstreckt. Diese Vereinigung von Hochwald 
und Bohrturmen am Bergesabhang bedingt das charaktc- 
ristische Landschaftsbild des Olbezirkes von Scliodnica, 
vgl- Fig. 1.

Die Schichten, die sieli am Aufbau des Gebirges 
beteiligen, sind grofitenteils dieselben G l i e d e r  dos 
K a r p a t h e n - F l y s c h e s ,  wie sie auch bei Borysław 
auftreten, niimlich vom Hangenden nach dem Liegenden 
gezahlt:
Tonę uud S a n d f in e  J Q]igoc 
Memhtschiefer )
Obere Hieroglyphenschichten init eingeschał- j 

teten roten Tonen ? Eocan,
Jamna-Sandstein
Iuoceramen-Schichten: obere Kreidc.

Die I n o c e r a m e n s c h i c h t e n  sind Sandsteine m it 
Wurmhieroglyphen auf den Schichtfugen ( u n t e r o  
H i e r o g l y p h e n s c h i c h t e n )  wechsellagemdmitSchiefer- 
tonen.

Viel massiger und dickbankiger ist der im Hangenden 
folgende J a m n a - S a n d s t e i n .
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Dio o b e r e n  H i e r ó g l y p h e n s e h i c h t e n  zeigen 
meist geraSe, schmale Zeichnungen auf der Oberfliiche 
der Schichten und umschlieGen eine eingelagerte Schicht 
von r o t e n  To ne n ,  die, wie schon fiiiher bemerkt, zur 
Horizontbestimmung vcnvertet werden kann.

Schiefertone und bitumiuose, iiuGerst diinnblatterige 
Schięfer bilden die Stufe der M e n i l i t s c h i o f e r ,  an 
dereń Basis sich dio leiclit kenntlichen Menilitbiinke 
finden. Die bitmninosen Schiefer enthalten zahlreiche 
Schuppen von M e l e t t a  e r e n a t a .

Fig. 1. E in  T e i l  d e s  O e lb e z irk s  von  S c h o d n ic a . 
Nach einer Aufnahme von Bergwerksdirektor P. A. G r a e s s u e  r.

denStórungdasSattelsystem von M r a z n i c a  m it mehreren 
■Spezialmulden und schlieGlich die uberkippte Muldę von 
B o ry s ła w .

In dem ganzen Faltensystem zeigen die Schichten, 
abgesehen von den groBen, weithin verfolgbaren 
Satteln und Mulden im kleinen eine intensive („sekun- 
diire") Faltung, die sich besonders schon in mehreren 
Aufschlussen der Menilitschiefer am Ufer des Schodnica- 
Baches beobachten lieG.

Im Gegensatz zu dem Vorkommen von Borysław ist 
in Schodnica das E r d o l  an das Liegende des Menilit- 
schiefers gebunden. Die olreiclisten Schichten sind hier 
die ob e ren  H i e r o g l y p h e n - S a n d s t e i n e  des Eociins.

Man hat diesen Horizont daher einmal an seinem 
Ausgelienden, d. b. etwa auf der Sattellinie am Berges- 
abhang. dann aber auch vom Hangenden aus angebohrt. 
Im letzteren Falle sind die Locher noch oberhalb der 
Sattellinie, in groBerer Hohe des Berges im Menilit- 
schiefer angesetzt, vgl. Fig. 2.

Zum iiberwiegenden Teile ist das 01 ais Impragnation 
von durchlassigen Sandsteinschichten vorbanden. Ob 
daneben auch das Yorkommen von olffihrenden Kliiften 
festgestellt ist, konnte nicht erm ittelt werden. Immer- 
hin hat die Annahme wenigstens einzelner Olfiihrender 
Spalten viel Wahrscheinlichkeit fur sich. Man unter- 
scheidet danach mehrere O l h o r i z o n t e ,  vgl. die Profile 
von den Lagerstatten der A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
S c h o d n i c a " ,  die nach den Bolirergebnissen zusammen- 
gestellt sind. Der obere, fruher allein ausgebeutete 
Horizont liegt im  H a n g e n d e n  der leitenden Schicht

Die T e k t o n i k  des Gebietes von Schodnica erklart 
sich durch den von Siidwesten nach Nordosten gerichteten 
Schub, der die Schichten des beutigen Karpathengebirges 
in lange, parallele Falten zusammengeprefit hat. Das 
Gebiet gehort dem nordlichen Karpathenrand an und 
umfafit eine Muldę m it sudlich anschlieBendem Sattel, 
vgl. Fig. 2. Der letztere ist im nordwestlichen Teil 
breit und dach und verschmalert sich in sudostlicher 
llichtung (im Bezirk Urycz).

Tal des Schodnicabaches.
SW. NO.

Fig. 2.
P r o f i l  d u rc h  d a s  T a ł von  S c h o d n ic a .

a. Jnocerameu-Schichten.
b. Jamna-Sandstein.
c. Rote Tone.
d. Obere Hieroglyphenschichten.
e. jrenilitschiefer.
f. Tone und Sandsteine.

In uordlicher Richtung sind noch verschiedene 
groGere und kleinere Falten vorgelagert, bis schliefilich 
bei Borysław der Gebirgsrand en-eicht ist. In der ge- 
nannten Richtung folgt zunachst der Sattel you 

W a p n i a r k i ,  sodami hinter eiuer bedeutenden streichen-



14. Noveml)er 1903. -  1103 - Nr. 46.

ron roten Schjefern. Er^w urde zuerst durcli kleine
Schachte bis zu 30 m Teufe, spater — seit 1883 —
durch Bohrungen ausgebeutet. Seit dem Jahre 1893
liat man u n t e r  den roten Schiefern einen zweiten, riel 

SO.

ergiebigeren Horizont aufgeschlossen, der gegenwartig
die Hauptmenge des Oles liefert und bis zu 600 m 
Teufe durch Bohrungen untersucht worden ist.

Jacob XM\

Die Okjuellen flieCen hochsteiis in der ersten Zeit 
nach ihrer Erbohrung selbsttatig aus. In der Regel 
lilfit dio Ergiebigkeit dieser Springcjuellen bald nach, 
sodafi man dazu ubergetien mufi, das 01 zu pumpen.

Fig. 4. (J u e r p r o f i l  d u rch  d as F e ld  d er  A k t ie n 
g e s e l l s c h a f t  S c h o d n ic a .

•M. 1 : 17 280.
a. Sandstein.
b. Scliwarzer Sehiefer.
c. Sandstein mit blaugrauer Schiefertoncn.

m. Hornsteiu.
d. Grauer Sehiefer und Sandstein.
e. Sandstein und gruner Sehiefer.
f. Roter Sehiefer (Leitschicht).
x. Oelsandstein.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer-solchen Quelle 
wird auf 5 bis 6 Jahre angegeben, einige wenige sollen 
jedoch 9 Jahre und noch langer gepumpt worden sein, 
bevor sie erschopft waren. Ais normale Anfangs- 
leistung eines „01schachtes“ wird die Menge von 10 t  
angesehen. Ein Beispiel sehr viel grófierer Ergiebigkeit 
liefert der in dieser Beziehung einzig dastehende J a c o b -  
S c h a c h t  d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  Sch odnica ,  der 
zuerst 100 Zisternen (zu 10 t), spater Monate lang 
70 Zisternen tiiglich lieferte, wahrend er jetzt noch 
300 bis 400 kg gibt.

Nach Angaben, die in Schodnica selbst gemacht 
wurden, besitzt das 01 ein spezifisches Gewicht ron
0,850 bezw. 0,880 (die letztere Zahl fiir 01 ron Uryez); 
Grzybowski gibt 0,835 und 0,850 an.*) An Benzin

*) G r z y b o w s k i:  Geologische Skizze der Ijingegend von 
Schodnica bei Drohobycz in den Ostkarpathen Galiziens. Samm- 
lung yon Fiihrern fiir den IX. iiifccrnatioiialen Geologenkoiigrela.

sollen aus Schodnica-Ól 5 pCt., an Raffinatol 58 ]>Ct. 
gewónnen werden.

Da ein passendes Gasthaus in Schodnica nicht ror- 
handen ist, wurden die Teilnehmer der Exkursion nach 
ihrer Ankunft am Abend des 11. August ron den 
dortigen Familieii freundlich aufgenommen und aufs 
beste rerpflegt. In der Friihe des naehsten Tages 
begann, begunstigt ron prachtigem Sommerwetter, die 
Besichtigung der technischen Anlagen. Zunachst wurde 
die B o h r s c h m i e d e  der  G a l i z i s c h e n  S p a r k a s s e  
besucht, wo besonders die Herstellung des holzernen 
Bohrgestanges difc Aufmerksamkeit erregte. Das dazu 
rerwandte Eschenholz wird nicht abgedreht, um es 
nicht zu schwachen, sondern ron Hand den Fasern des 
Holzes folgend gerundet, dann in Dampf gekocht und 
gerichtet. Beror es den Eisenbeschlag erliiilt, wird es 
durch einen hydraullschen Apparat auf 12,5 t  Zugfestig- 
keit gepruft. Nur solclie Stangen, die diese Probe be- 
stehen, kommen zur Yerwendung.

Im Anschlufi daran wurden die Olschachte selbst 
besichtigt. Die ganze streichende Lange des bis jetzt 
aufgescblossenen Olgebietes betragt 5,7 km, seine Breite 
‘/a— :i/i km, der Gestalt des im Westen flacben und 
breiten, im Osten steilen und schmalen Sattels ent- 
sprechend. In die Ausbeutung teilen sich 25 Gesell- 
schaften mit rund 600 Bohrlochern. Der Betrieb ist 
nicht so zersplittert wie in Borysław, sondern zum 
liberwiegcndon Teile in den Handen grofSerer Unter- 
nehmungen, ron denen nur die folgenden genannt 
werden sollen:

Aktiengesellschaft Schodnica,
Anglo-Gaucian Oil Company,
Galizische Landessparkasse, rorm. Wolski und Odrzy- 

wolski,
Uryczer Gesellschaft fur Naphthaindustrie, 
Compagnie Austro-Belge de Petrole, 
Aktiengesellschaft fur Naphthaindustrie.
Die Bohrlocher werden im allgemeinen in gegen- 

seitigem Abstand ron mindestens 60 m angesetzt. Zum 
Betriebe der Pumpen in mehreren benachbarten Lochern 
dient eine aus Kessel und Dampfmaschme bestehende Kraft-
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Fig. o* A n s i c h t  e in e s  R e h r r a d e s  zum  B e t r i e b  d e r  O lp u m p e n  in  m e h re re n  B o h r lo c h e rn . 
Xach einer Aufnahme von Bergwerksdirektor P. A. G ra e s n e r .

werden auch die aus dem Eohól abgeschiedenen Gase 
unter den Kesseln verbrannt.

17 km langen Rohrleitung bis zum Bahnhof Borysław 
druekt. wo es in grofien Tanks gesammelt wird, lim 
von hier der fruher beschriebenen Ólverladungseinrich- 
tung zugefuhrt zu werden. Die Leistung der Anlage, 
einer Worthington-Pumpe, betragt 2 Zisternen (20 t) in 
der Stunde.

Uber die G e s a m t p r  o d u k t i o n  von S c h o d n i  ca 
einschliefilich des Nachbarbezirkes von Uzycz gibt die 
folgende, dem Yerfasser von der Aktiengesellschaft 
Sehodnic-a freundliehst zur Verfugung gestellte Zu
sammenstellung AufschluB, in der sich auch Angaben 
iiber die Belegschaft und die Zahl der Bohrturme 
finden:

J a h r
Zahl der Zahl der Gesamt-

Bohrturme Arbeiter produktion 
in D-Z.

1886 2 16 5 500
18-37 2 24 5 810
1888 2 26 5 007
1889 2 27 4 890
1890 2 30 6 000
1891 4 35 7 980
1892 7 ! 65 34 580
1893 15 180 87 335
IS94 27 401 160 546
1895 43 557 315 3bS
1896 51 901 i 1467 631
1897 60 1189 1 597 338
1898 70 1586 ; 2 363 806
1899 67 1381 . 1 753 521
1900 60 1350 : 1573 848
1901 62 - 1278 1 1 658 335
1902 50 956 i 971468

Insgesamt 12 018 913

anlage, die mittels Schubstangen ein sohlig liegendes 
sog. K e h r r a d  in  hin- und hergehende Bewegung ver- 
setzt (vgl. Fig. 5). Am Umfang dieses Ęades greifen. 
eine Anzahl Feldgestange aus Eisenstangen oder auch 
wohl Drahtseilen an. die wiederum durch Kunstkreuze

mit dem Pumpengestange Yerbunden sind. Die Zahl der 
Feldgestange richtet sich nach der Anzahl von ,>Schachten1‘, 
die von einer Betriebsmaschine aus gepum pt werden 
sollen. Zur Kesselfeuerung dient Rohol, das in feinem 
Strahl gleichzeitig mit Dampf eingeblaseh wird. Nehenhei

Fig. 6. A n s ic h t  e in e s  O ls e h a e h te s .
In der il it te  die Pumpe nebst Kunstfcreuz nnd Feldgestange. 

Nach einer Aufnahme ymi Bergwerksdirektor P . A: G ra e s s n e r .

Besonderes Interesse erregte eine grofie P r e f i -  
p u m p e n a n l a g e  d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  S c h o d -  
n i ca im Nachbarbezirk Wygoda, die das Ul in einer
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In der Tabelle kommt besonders die schnelle Ent- 
wicklung der Produktion im Anfang der neunziger 
Jahre und die plOtzliche Steigerung durch die. ge- 
waltigen Olausbriiche des Jacobscliachtes im Jahre 1896 
zum Ausdruck. Der Ruckgang im Jahre 1902 hiingt 
mit der gleichzeitigen UberproduktWh in Borysław zu
sammen. Tn Schodnica ist man durch den Pumpen- 
betrieb besser in der Lage, die Pi'oduktion regeln zu 
konnen, ais in Borysław, wo die Bohrlocher ausschliefi- 
lich Springque!len liefern.

Am Nachmittag wurde unter Fuhruhg von Dr. 
G r z y b o w s k i  eine Begehung der A u f s c h l u s s e  am 
S c h o d n i c a b a c h e  ausgefiihrt. Den SchluB des Auf- 
enthaltes bildete wiederum ein vom OrtsausschuB ver- 
anstaltetes Festessen, bei dem sieli Gelegenheit fand, 
fiir die auBerordentlich liebenswiirdige Aufnahme, che 
die Exkursion in diesem Karpathenwiniel gefunden 
hatte, den Dank der Teilnehmer zum Ausdruck zu 
bringen. Gegen Abend wurde die Riickfahrt im Wagen 
iiber W a p t i i a r k i  und M r a z n i c a  nach Borysław an- 
getreten.

Tn den beiden erstgenannten Orten findet ebenfalls 
E r (1 o 1 g e w i n n u n g durch Tiefhohrungen statt. Im 
Gegensatz zu Schodnica und Borysław sind es hier jedoch 
die o b e r c r e t a c e i s c h e n  I n o c e r a m e n s c h i c h t e n ,  die 
das 01 enthalten. Bei Mraznica stelien zahlreiche Tiirrne, 
die aus einer Teufe von 200 bis 400 m Ol mit einem 
spez. Gewicht von 0,870 liefern. In Wapniarki sind zwei 
Bohrlocher m it geringer aber andauernder Ergiebigkeit 
im Betrieb.

Die Inoceramenschichten sind demnach die iiltesten 
der drei Horizonte, die in der Gegend von Boryslaw- 
Schodnica Erdól enthalten. Es liegt auf der Hand, 
dafi aus dem Yorhandensein dreier olfuhrender Stufen 
in so unm ittelbarer Nachbarschaft der SchluB gezogen 
werden kann, daB alle drei Vorkommen genetisch zu- 
sammenhangen und mindestens zwei davon ais sekundare 
Lagerstatten anzusehen sind.

Da es bei den groBen Entfernungen, die in Ost- 
galizien zuriickzulegen waren, auf moglichste Zeitersparnis 
ankam, wurde zur W eiterfahrt von Borysław aus die 
Nacht benutzt. Die Fahrt ging uber Droliobycz, 
Stryj, Kałusz und Stanislau nach Buczacz in Podolien, 
wo die Exkursion nach zwolfstiindiger Fahrt in der 
Fruhe des 13. August ankam.

VI. P o d o l i e n .
So bewegt, wie die Yergangenheit Podoliens in 

geschichtliclier Zeit, besonders um die Periode der 
Turkenkriege, war, so einformig und abwechselungsarm 
ist sie in fruher en Epochen der Erdgeschichte gewesen.

Die „ p o d o l i s c h e  P l a t t e " ,  die einem groBen Teile 
des nordostlichen Karpathenrandes (der sog. W ald- 
karpathen) vorgelagert ist, bildet ein Tafelgebirge von 
ungeheurer Ausdehnung. Sie umfaBt einen bedeutenden 
Absclmitt von Gałizien, von Przemyśl ab óstlich. sowie

ausgedehnte Gebiete in BuBland. In Galizien ist es 
hauptsiichlich das Stromgebiet des D n j o s t r ,  der in 
seinem mittleren Laufe bis zur russischen Grenze vor- 
ziigliche Aufschlusse uber den geologischen Ban . liefert.

Die hier vertretenen Formationen sind Obersilur, 
Unter- und Mitteldeyon, weiBer Jura, obere Kreide, 
INtiociln und Dihm um . Bis zum Miociin sind demnach 
drei Trąnsgressionen Torhanden.

In dem ganzen Gebiet liegen die Schichten mit 
yerschwindenden ortlichen Ausnahmen sóhlig oder fallen 
sehr flach nacli Westen ein. Eine Faltung hat niomals 
stattgefunden. Dagegen sollen einige Storungszonen 
łiekannt sein, die sich dadurch feststellen lassen, daB 
Schichten yerschiedenen Alters in nahe gelegenen Auf- 
schliissen bei sohliger Lagerung in gleicher Meeres- 
hohe liegen.*)

Diese einfache Tektonik bedingt auch ein einformiges 
Landschaftsbild, das den Charakter einer weit ausge- 
dehnten H o c h e b e n e  zeigt. Geologische Aufschlusse 
sind hier selbstverstiindlich nicht vorhanden. Es ist 
immer nur das oberste Glied der ganzen Schichten- 
folge, der schwarz gefarbte, iiuBerst fruchtbare Mutter- 
boden, das C z a r n o z ie m  sichtbar, auf dem yorwiegend 
Getreide, daneben auch Mais und Sonnenblumen an- 
gebaut werden,

Diese unabsehbare Ebene, die gleichmaBig yon 
Feldern bedeckt ist, wurde fur den Reisenden wegen 
ihrer Eiuformigkeit wrenig Interesse bieten, wenn sie 
nicht hin und wieder von Tiilern unterbrochen wiirde. 
jSTaljert man sich einem solchen Tal, so andert sich 
das Bild meist ganz plot/lich, da die Wasserlaufe sich 
in tiefen, yielfach gekriimmten FluCbetten m it steil 
absturzenden Randern in das Innere der groBen Gebirgs- 
tafel eingeschnitten haben. Im Verlaufe unserer Reise 
durch Podolien konnten zahlreiche derartige Talein- 
schnitte, namentlich am Dnjestr und seinen linken 
Nebenfłiissen Strypa und Seret beobachtet werden.

Betrachtet man den aus Silur und Devon bestehenden 
Untergrund der podolischen Platte im Zusammenhang 
mit den Nachbargebieten, so ergibt sich, da£3 er nur 
ein kleiner Teil der ausgedehnten archaischen und 
paliiozoiscłien Tafel ist, die sich von Finnłaud aus iiber 
die russischen Ostseeprovinzen und Wolhynien bis an 
die Karpathen erstreckt, und yon E d u a r d  S u e s s  ais 
„ r u s s i s c h e  T a f e l "  bezeićhnet worden ist. Die imgal i -  
zischen Teil dieser Masse bekannten Formationen sind nicht 
die altesten, die an ihrem Aufbau uberhaupt beteiligt 
sind. Vielmehr findet man bei nordostlichem Vorgehen im 
Stromgebiet des Dnjepr ais liegendstes Glied der Tafel 
G r a n i t .  Entsprechend dem sehr Aachen, yielfach un- 
merklichen Einfalłen de» ganzen Systems nach Westen

*) S z a jn o c h a :  Geologische Skizze der Umgebung von
Czortków, Zaleszczyki und Kasperowce in Podolien. Sammlnng 
geologischer Fuhrer fiir den IX. internationalen Geologen- 
kongrefi 1903.
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folgt im Stromgebiet des Dnjestr S i l u r  und weiter 
westlich D e v o n .  Zwischen den am weitesten nach Sud- 
westen vorgeschobenen Aufschlussen von Devon und 
Silur im Tale des Dnjestr und dem Flysch des Karpathen- 
randes ist uberall ein Streifen von mindestens 45 km 
Breite Yorhanden, in dem sich keinerlei palaozoische 
Aufschlusse finden. W ie weit das alte Fundament der 
russischen Tafel sich nach Suden erstreckt, und wie es 
von der Karpathenfaltung beeinfluGt worden ist, ent- 
zieht sich daher unserer Kenntnis.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehe ich zum 
Bericht uber die einzelnen Aufschlusse uber, die wahrend 
der zweitagigen Reise quer durch Podolien unter Fuhrung 
von Professor Dr. L. S z a j n o c h a  beobachtet werden 
konnten.

Borysław liegt, wie fruher bemerkt, am nordlichen 
Abfall der Karpathen und unmittelbar an der Grenze 
gegen das Yorland. Von hier ab befand sich die 
Eskursion also schon auf dem Gebiet der podolischen 
P latte , wenn auch dereń palaozoischer Untergrund hier 
noch- nicht angeschnitten ist. Bei der F ahrt uber 
Drohobycz, Kałusz und Stanislau nach Buczacz iiber- 
schreitet man den Dnjestr bei N i z n i o  w. An dieser Stelle 
treten zum ersten Małe Aufschlusse des Palaeozoicums 
im Dnjestr-Ufer auf. Es sind devonische Sandsteine, 
die yon transgredierendem oberen Ju ra  uberlagert 
werden. W eiter im Hangenden folgt wiederum eine 
Transgression und zwar von oborer Kreide. Der nachste 
DevonaufschluG an der Bahnlinie liegt erst bei Buczacz. 
Hier verlioG man die Bahn, um die folgenden Streif- 
zuge durch Podolien im Wagen auszufuhren. Bu czacz  
selbst ist eine der iiltesten galizischen Stadte m it zahl- 
reichen interessanten Bauwerken, besonders einem heiwor- 
ragend sch5nen, im Barockstił gehaltenen Rathaus und 
mehreren Kirchen. Auf Schritt und T ritt begegnet 
man Erinnerungen an die Familie der Grafen Potocki, 
dereń Geschichte m it der des Landes eng verwebt ist. 
Die Bev5lkerung ist sehon eclit r u t h e n i s c h ,  abergerade 
hier in Podolien m it einem enonn hohen Prozentsatz 
von Juden gemischt. Yon der SchloGruine, die sich 
auf steil ansteigeuder Hohe uber dem FluG erhebt, 
genieGt man einen prachtigen Uberblick auf den im 
Grunde liegenden Ort und das vielfach gewundene Tal 
der Strypa. Unmittelbar am Fu Be der SchloGruine 
sind die obersten Schichten des devonischen „ a l t e n  
r o t e n  S a n d s t e i n s "  aufgeschlossen. Es sind rote 
Brockelschiefer, die mit roten und grauen Sandsteinen 
wechsellagern. Die Stufe wird auf den Karten der 
galizischen Landesaufnahme ais „ T r e m b o w l a e r  
S c h i c h t e n "  bezeichnet*) und soli rund 100 m machtig 
sein. Dariiber folgen am Bergesabhang schlecht auf- 
geschlossene Kreideschichten sowie Glieder der Tertiar- 
formation und zwar der Mediterranstufe (Miocan).

*) Blatt B u c z a c z  i C ro r tk ó w  der galizischen Landes
aufnahme atifgenoimnen von B ie n i a s z ,  i. M. 1 :75  000.

Nach der Besichtigung der Sehenswiirdigkeiten von 
Buczacz wurde ein oberhalb des Ortes gelegener Stein- 
bruch besuoht, in dem die Uberlagerung der grauen 
Devonsandsteine und Schiefer durch M e r g e l  des 
Ce no m ans  deutlich zu beobachten war. Das hangendste 
Glied ist ein dilurialer Lehm, der sog. P s e u d o l d s s .  
Samtliche Schichten liegen yollkommen sohlig (vgl. 
Fig. 7).

Pseudolofi.
> i i  . ■ . * L ■' . '  . 1

Graue Ceuomanmergel.

Grauer devonischer Sandstein 

m it eingelagertem Scliieferton.

Fig. 7. P r o f i l  au s  e in e m  S te in b r u c h  o b e rh a l l)  B uczacz .
(Transgression der oberen Kreide iiber Devon.)

Von Buczacz aus fuhrte der W eg auf dem linken 
Ufer der -Stypa wieder hinauf auf die Hochebene. Am 
Rand des Plateaus fand sich hart an der FahrstraCe 
nochmals ein Aufschlufó des Deckgebirges, das liier aus 
c e n o m a n e m  G r u n s a n d  m it zahlreichen, nuG- bis 
kopfgroGen Feuersteinknollen besteht. Yon dieser Stelle 
an begann die F ahrt iiber die podolische P latte in 
ihrer typischen Erscheinung, eine schier endlose ebene 
Flachę, auf dereń fruchtbarem Boden, soweit das Auge 
reicht, Getreidefelder liegen. Durch diese Landschaft 
zieht sich die StraGc bis nacli dem 28 km ostlich von 
Buczacz liegenden Czor tków.  Der Name Podolien, 
„das Talerland", scheint dem Reisenden hier nach 
Analogie des lucus a non lucendo gebildet zu sein.

Erst bei Czortków iindert sich der Charakter der 
Landschaft, indem wieder ein tief eingesclmittenes Tal 
erscbeint; es ist der FluGlauf des S e r e t ,  der ebenso 
wie die Strypa ein linker NebenftuG des Dnjestr ist. 
E r darf nicht m it dem (bekannteren) Flusse gleiehen 
Namens verwechselt werden, der die rumanische Proyinz 
Moldau durchstromt und in die Donau flieGt. Eigen- 
artiger Weise stromen dem Dnjestr in seinem mittleren 
Laufe nur you Norden Nebenflusse zu, eine Erscheinung, 
die sich dadurch erklart, daG die Karpathenbache von 
dem stadlich dem Dnjestr parallel flieGenden P ru t ab- 
gefangen werden.

Landschaftlich sind alle diese Taler einander sehr 
ahnlich. Die sóhlige, ungestorte Ablagerung der festen 
Fundamentschichten der podolischen Platte, in denen 
die FluGlaufe sich ihren Weg eingenagt haben, bedingt 
in manchen Fallen einen canon-artigen Charakter der 
Taler. Die Rander sind YerhaltnismaGig steil, wenn 
auch nicht in dem MaGe wie in den Canons des Colo- 
rado-Gebietes oder der sachsischen Schweiz. Die FluG- 
liiufe zeigen vielfach scharfe Biegungen und Windungen,
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ihre H auptrichtung ist dabei jedoch stets nordsudlich, 
wenigstens soweit linkę Nehenfluś^e des Dnjestr iu 
Frage kommen. Im allgemeinen lafit sich feststellen, 
dafi der Charakter des Canons desto typischer in Er- 
scheinung tritt, je kurzer das Tal und je wąsserarmer 
der durchstromende FluB ist. Die Taler der Strypa 
und des Seret nehmen in dieser Beziehung eine Mittel- 
stellung ein zwischen dem Stromlauf des gewaltigen 
Dnjestr, der einige Ahnlichkeit m it dem Rheintal etwa 
bei Bingen besitzt, und den kurzeń Einschnitton der 
kleinen Nebenbache, die steilwandig und im Verhaltnis 
zur Breite sehr tief sind. Das besto Beispiel der letzten 
A rt bildet das spater zu besprechende Tal der Dupa bei 
Zaleszczyki.

M it dem Abstieg in das Tal des Seret ist man 
bereits aus dem Gebiet des Devons in das des Silurs 
gekommen. Man hat in dem oberen Silur Galiziens 
yier Stufen unterschieden, die nach dem Orte ihres Vor- 
kommens ais

Schichten von I w a n i e  (jurigste),
„ „ Czor tków,
„ „ Borszczów und
„ „ S k a l a  (iilteste)

bezeichnet werden.
Am ostlichen Steilufer des Seret sind die Czortkówer 

Schichten bei dem gleichnamigen Ort yorzuglich auf
geschlossen. Es sind Tonschiefer und diinnbiinkige 
Kalksteine, die in sohliger Lagerung bis zu 60 m hoch 
den Talrand bilden. Auf den Schichtflachen der Kalkę 
finden sich unzahlige, durch die Verwitterung z. T. gut 
herauspriiparierte Yersteinerungen, so besonders 

T e n t a c u l i t e s  o r n a t u s  Sow.,
R h y n c h o n e l l a  s e r ed ic a  Sza jn.  und 
O r t h o c e r a s  pod o l i c u m  Al th .

Die ersteren beiden gelten in Gemeinschaft mit S p i r i f e r  
p o d o l i c u s  Szajn. ,  S t r o p h o m e n a  f i losa  Sow. und 
P t e r i n e a  cf. r e t r o f l e x a  H i s i n g .  aisLeitfossilien der 
Czortkówer Schichten.

Uber dem Silur liegt am linken Seretufer trans- 
gredierend das M i o c a n  in 10 bis 20 m Machtigkeit, 
das seinerseits wieder yon d i l u y i a l e n  T o n e n  und  
S c h o t t e r n  sowie dem Ł o Is iiberlagert wird.

Auch in Czortków fand die Eskursion dieselbe gast- 
freundliche Aufnahme wie auf der ganzen sclion zuruck- 
gelegten Streeke. Zu M ittag folgten die Teilnehmer 
der Einladung ins dortige Kasino.

Die W eiterfahrt nach Zaleszczyki konnte wegen 
einer BetriebsstOrung nicht m it der Bahn vor sich gehen. 
Man mu fi te sich daher entschliefien, die rund 43 km 
lange Streeke, die wiederum uber die podolische Hoch- 
ebene fnhrte, im Wagen zuruckzulegen. Um Mitter- 
nacht war Zaleszczyki erreicht, wo die Gesellschaft im 
Schlofi des yerstorbenen Barons Bro n ic k i  Unterkunft ■ 
fand.

Zaleszczyki ist der Typus einer kleinen ruthenischen 
Stadt; es liegt am linken (nordlichen). Ufer des Dnjestr, 
der den Ort von drei Seiten umflieSt und die Grenze 
gegen die Bukowina bildet. An dieser Stelle kreuzt 
die wichtige von Czortków nach Czernowitz fuhrende 
Beichsstrafie den hier schatzungsweise 250 m breiten 
Flufi.

Bei jeder Windung des Dnjestr wechselt die Gestalt 
der Ufer, sodafi an der aufiereu Seite stets das Stcil- 
ufer liegt. Die besten Aufschlusse liegen daher bei 
Zaleszczyki auf dem bukowinischen Ufer, an der aufieren 
Seite des Flufibogens. Hier rag t das Ufer 115 m liocli 

, steil aus dem Wasser auf. Die aufgeschlosseiien 
Schichten, deren petrographische Verschiedenheit sich 
auch im Profil des Ufers ausdriickt (vergl. Fig. 8), 
sind vom Hangenden zum Liegenden folgende:

C za rno z ie m ,  schwarzor, fetter, sehr fruchtbarer
Mutterboden, 1 bis 2 m machtig.

Lo 13, gleichfalls 1 bis 2 m.
Miocan ,  im ganzen 27 m miiehtig.

Gips ,  krystallinisch, weifi bis gra u gofarbt, 
rd. 6 m machtig.

N u l l i p o r e n - K a l k e ,  weiCe lockere Kalkę mit 
unzahligen, bis faustgrotien Lithothamnien- 
knollen.

S a n d s t e i n e .
S i l u r ,  im ganzen 78 m machtig.

J w a n i e r  S c h i c h t e n :  rote Sandsteine mit 
roten und grauen Schiefern wechsellagemd,
18 m.

C z o r t k ó w e r  S c h i c h t e n :  grau-grune Ton
schiefer mit Sandsteinbiinken, dunnen Platten- 
kalken, GO m.

Dio besten Aufschlusse des Miocans liegen oberhall> 
des Dorfes K r y s z c z a t e k  in der Niihe der idyllisch 
am Bergesabhang zwischen Baumen versteckten 
J o h a n n e s k a p e l l e ,  einer originellen, yon weither be- 
suchten W allfahrtsstatte. Unterhalb der Kapelle, an 
der Grenzlinie zwischen Silur uud Miocan, treten zahl- 
reiche Quellen zu Tage.

Die silurischen Plattenkalke sind teilweise reich an 
Versteinerungen; sie fuhren besondere

L e p e r d i t i a  t y r a i c a  Sc h m id t .
B e y r i c h i a  p o d o l i c a  Al t h .
P r i m i t i a  o b l o n g a  Son. und  Hi l l .
O r t h o n o t a  so l e n o id e s  Sow.
O r t h o c e r a s  p o d o l i c u m  A l t h .
P t e r i n e a  sp.
M o d io lo p s is  sp. und 

Reste von P a n z e r f i s c h e n .
Sehr yiel armer sind die roten Ubergangsschichten 

zum Devon (Jwanie-Schichten). Bei der Untersuchung 
des Profils durch die Eskursion konnte nicht ein 
einziger Rest darin entdeckt werden. Nach Szajnocha



sollen hin and wieder Einrpterns-Sdrappen und Fisch- 
platten darin Torkommen.

W ahrend so am Yormittag des 14. August das 
Profil au f der bukowinischen Seite des Dnjestr-Tales 
untersueht wurde. ga lt der Xachmittagsausflug einem
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Kg. 8. Dnjestr.
P r o f i l  d a r c b  den  S t e i l a b s t u r z  d e s  s u d l ic h e n

D o je s t r - U f e r s  g e g e n iib e r  Z a le s z c iy k L  
Kafisiab: 1 : 20<>X

a) Cransoriem,
b) Li-C,
d} LiiłothsuuEieEsehifhien j
c) Gips > łfioean,
e) Sandstein i
f  > Hote Sandsteine m ii rot en and giacen Sebsefern wechsd- • 

lage rad: Iwaaier Sełuehś«n I ^.j
g) Grane Tonsehiefer mii Saridsteinl.iuten nnd Platien- 

ka lten : CŁ&rŁkówer Schifbien

Besuche der Caiionlandśehaft tod  K asp e ro w c e . Der 
W eg fulirt in allm ahlicher Steigung an der Hohe des 
linken Dnjstr-Ufers hinanf. A uf der Hohe angekommen 
sieht man auf zwei Seiten in tiefe Taler hinab, die 
nur einen sehmalen, 900— 1000 m breiten Gebirgs
streifen zwischen sich einschlieGen. Sudlich liegt das 
breite Tal des Dnjestr, nórdlich der schmale, ron 
schroifen Wanden eingefaGte Canon der Dupa .  An 
dieser Stelle wird das Silur nicht von Tertiar sondern 
ron Kreide bedeckŁ Es treten hier — sóhlig liegend 
wie alle Schichten —  machtige feste Sandsteine ron 
grauer Farbę auf. in denen einzelne Kongiomeratbanke 
Ton 0,5 bis 1 m Starkę eingeschaltet sind. Da sie der 
Yerwitterong starker widerstanden haben ais die 
liegenden Silurschichten, bilden sie an allen Steilgebangen 
Torgeschobene Kanten. Die naeh und nach abbróckelnden 
Massen haben die Boschung des Silurs m it gewaltigen 
abgestum en B15cken uhersat. Besonders schon zeigt 
sich diese Erscheinung in dem wilden, malerischen Dupa- 
tal, aber auch am Dnjestr ist sie gu t zu beobaehten.

Da wo die Strafie sich Ton dem erwahnten sehmalen 
Gebirgsstreifen nach dem Ort Kasperowce hinabwendet. 
sind die Kreideschichten in 6 m  Maehtigkeit ange- 
schnitten. Ganze Bankę des Gesteins setzen sich an 
dieser Stelle aus C id a r i t e n - S ta e h e ln  zusammen.

Uber die stratigrapbische Stellung dieser Kreide herrscht 
noch nicht rollige Klarheit. Auf der geologischen 
Karte von Galizien steht sie alsCenoman verzeichnet, 
was sich durch den Fund von E s o g y r a  conic-a er- 
klart. Andererseits sollen in denselben Schichten Leit- 
rersieinerungen des Turons gefunden worden sein.

K a s p e r o w c e  ist ein kleines, hiibsch gelegenes 
Dorf am Seret. Der FuB nimmt in unmittelbarer 
Xahe des Ortes die Dupa auf. Zwei Kilometer unter- 
strom mundefc ron der anderen Seite wiederum ein 
Xel*enfluG. Alie diese FluGtaler sind tief in den pala- 
ozoischen Untergrund der podolischen P latte  einge- 
schnitten und haben meist steil abgebóschte Ufer. Sie 
bilden daher m it ihren zalilreichen und starken Krfim- 
mungen ein eigenartiges Labyrinth zwischen den 
sehmalen stehengebliebenen Gebirgsstreifen. Sehr deut- 
lich war dieses typisch podoiische Landschaftsbiid von 
der Hohe ostlich Tom Dorf an der StraBe nach Xowo- 
siolka zu uberblicken.

Selbst in dem kleinen ruthenischen Dorfchen 
Kasperowce liefi man uns nicht unbewirtet roruber- 
ziehen. Da hier weder ein Kasino noch ein Schlofi 
zur Yerffigung stand, hatte der Besitzer des Gutcs. 
Graf D u n in  B o r k o w s k i  die Gesellschaft in seine 
Brennerei eingeladen, wo bei Gelegenheit einer kraftigen 
...Tause” die Erzeugnisse der Kasperowcer Industrie 
einer gewissenhaften P r  u fang unterzogen wurden.

Abends kehrte man auf demselben W ege nach 
Zaleszczyki zuruck. wo wieder ubernachtet wurde. Am 
andern Morgen wurde m it der Bahn die F ahrt in das 
P r u t t a l  angetreten. in dem das Studium des Karpathen- 
flysches mit einem Ausflng in einen der anmutigsten 
Teile des Gebirges rerbunden werden sollte.

VII. D a s  P r u t - T a l .
Nachdem man das Tal des Dnjestrs verlassen hat. 

um in sudwestlicher Richtung auf K o l o m e a  abzubiegen. 
Terschwinden die Aufschlusse der palaozoischen Schichten, 
und man dnrchąuert den oben erwahnten Streifen des 
Karpaihen vorlandes, uber dessen Tektonik aus Mangel 
an genugend tiefen Einschnitten niehts bekannt ist. 
Das Gebiet zwischen Horodenka und Kolomea, das sog. 
P o c u t i e n .  ist beruhmt wegen seiner Fruchtbarkeit. 
Kolomea liegt bereits im Tale des P r u t ,  des bekannten 
Nebenflusses der Donau. der wenige Kilometer unter- 
strom Ton Czernowitz ósterreichisches Gebiet (die Buko
wina) rerlaCt und ron dort ab bis zu seiner Mundung 
die Grenze zwischen Rumanien (der Mołdau) und RuG- 
land (Bessarabien) bildet.

Die Keise durch diesen Teil Galiziens bietet. nebenbei 
rielerlei interessante ethnographisehe Beobachtungen.

ahrend Zaleszczycki und die Stadte der Wunder-Rabbis 
Buczacz und Gzortków ruthenische BeTolkerunsi haben, 
denen freilich ein sehr betrachtlicher Prozentsatz Juden 
beigemiseht ist, sind die Bewohner des oberen Prut- 
tUes H u z u l e n .  Sie unterscheiden sich von den Ruthenen

14. NoTetiiber 1903.-  1108 -
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Torteilhaft durch lidhere Intelligenz und grófiere Leb- 
haftigkeit. Die malerische bunte Tracht des Volkes 
bildet einen seltsamen Gegensątz zu dem schwarzon 
Kaftan und dem dunklcn, pelzbesetzten Hut des Juden, 
der auch liier nicht feblt.

An den FulJ des Karpathengebirges kommt man bei 
der Stadt D e l a t y n .  Eine ganze Kette von kleinen 
Badern und Sommerfrisclien begleitet von liier aus auf
warts den P ru t bis mitten in das Gebirge hinein. Sie 
liegen samtlich an der alten Heerstrafie, die von Stanislau 
und Kolomea uber den J a b ł o n i  ca- P a  G nach Mara- 
maros-Sziget in Ungarn fiihrt.

Bei Delatyn trifft man zuerst auf dio Karpathen- 
gesteińe. W ahrend im Yprland die miocanen Salztone 
liegen, die den ganzen Nordrand des Gebirges begleiten 
und bei Delatyn in einer Salino ausgebeutet werden, 
baut sich das Gebirge aus dem K a r p a t h e n f l y s c h  
auf. Von soinen yerschiedenen Gliedern treten hier 
vom Hangenden nach dem Liegenden zu gerechnot dio 
folgenden auf:

M e n i l i t s c h i e f e r ,
H i e r o g l y p h e n s c h i c h t e n ,  
J a m n a - S a n d s t e i n  (Massensandste in) ,  
S c l i i c h te n  von Mikul iczyn ,

„ „ Worochta .
Die stratigraphische Deutnng und die Tektonik der 

samtlichen durch den P ru t und die Eisenbahneinschhitte 
yorzuglich aufgeschlossenen Schichten ist noch nicht 
unbestritten festgestellt. Der Plysch bildet mangels 
gut erhaltener Organismenreste und durchgreifcnder 
petrographischor Unterschiede fiir den Geologen einen 
sproden UntersuchungsstoiF. Nachdem aber gegenwartig 
namentlich auf dem Wege mikroskopischer Gesteins- 
untersuchung bedeutende Fortschritte in einer bis ins 
kleinste gehenden Untersuchung der Schichten auf 
Organismenreste gemacht worden sind, diirfte es auch 
in nicht langer Zeit golingen, in die umstrittenen Yerhiilt- 
nisse des Karpathenflysches Klarheit zu bringen. Yon 
besonderem W erte ais Leitversteinerungen sind und 
werden hier siclier die N u m m u l i t e n  und O r b i to id e n  
sein. Jedenfalls ist das Pruttal zum Studium des 
Karpathenflysches wie geschatfen und reizt durch seine, 
zahlreichen, fast genau in einer Querprofillinio liegenden 
Aufschliisse zur genaueren Untersuchung.

In J a r e m c z e  verliefi die Exkursion die Bahn und 
tra t nach kurzer Mittagsrast die W eiterfahrt zu 
Wagen an.

In unmittelbarer Niihe des Ortes sind die eocanen 
H i e r o g l y i > h e n s c h i c h t e n  in einem priichtigen Profil 
ani Prutufer entbloRt. Fig. 9 zeigt einen Teil des 
Anfschlusses nach einer Aufnahme, die ich gleich wie 
die vorhergehenden Herrn Bergwerksdirektor Gra eCn e r  
verdanke. Die starkę Faltung des Schichtensystems 
geht daraus deutlich hervor. Fast auf jeder Schichtfuge 
finden sich F u c o i d e n  yerschiedener Art, seltener aber

teilweise iu sehr guter Erhaltung dio hahnenschwanź- 
formigen S p i r o p h y t e n ,  auSerdem massenhaft H i e r o -  
g ly p h e ń .

Fig. 9. F a l t u n g  d e r  H ie r o g ly p h e n s c h ic h te n  bei
J a re m c z e  im  P r u t t a l .

Nach einer Aufnahme von Bergwerksdirektor 1’. A. G ra e s s n e r .

Immer lieblicher wird die Landschaft, je weiter man 
im Pruttal aufwarts fiihrt. Ihr Charakter erinnort ab- 
gesehen von etwas liiiheren Bergen, die zu beiden Seiten 
aufragen, an das Selkethal im Harz.

Dicht binter Jaremcze an der Stelle, wo die Bahn 
den P ru t in einer hohen steinernen Briicke — angeb- 
lich der hochsten in Europa — iiberschreitet, t r i t t  der 
M a s s e n s a n d s t e i n  an den Flufi lieran. Es ist ein 
feinkorniger Sandstein, der in machtigen, stark zer- 
kliifteten Banken abgelagert ist und zuweilen schiifs- 
taustarke Hieroglyphen auf seinen Schichtflachen zeigt. 
Den Nam en J a m n a - S a n d s t e i n  fiihrt die Stufe nach 
dem Orte Jamna, der auf halbem Wege zwischen 
Jaremcze und M i k u l i c z y n  am P ru t liegt.

Uber den Massensandstein lagern sich die M i k u -  
l i c z y n e r  S c h i c h t e n ,  eine etwa 100 m miichtige 
Schichtenfolge von Mergelschiefern uud Schiofertonen 
nebst Sandsteinbiinken! Sie enthalten in ihren liegenden 
Partien in einer Sandsteinschicht kleine N u m m u l i t e n  
und O rb i t o id e s  s t e l l a t a  Arch .

Im weiteren Verlauf des Tales wiederholen sich die 
Stufen des Jamnasandsteines und der Mikuliczyner
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Schicliten, wozu sieli schlieGlieh unter nocli niclit vóllig 
•geklartcn Lageningsm hiiltnissen der M e n i l i t s c h i e t e r  
gesellt.

Die interessaute.Fahrt, die uns 20 km des herrlichen 
Pruttales gezeigt hatte, endigte in T a r  t a r  ów, wo die 
Kaiserstrafie aus dem Tale abbiegt und sich auf die 
Hóhe des Jablonica-Passes hinaufżieht. In Tartarów 
wurde die Gesellschaft von dem prachtigen deutschen 
Oberfórster zur ...Taiise" aufgenommen und uber die 
waidmannisclien Yorzuge der Gegend unterriclitet.

Ebenso interessant wie fur den Geologen mufi die 
Gegend fur den Jager sein. Die dem Fiirsten Liechtenstein 
gehórige Jagd Tartarów umfaBt 180 000 ósterreichische 
Jocli, darunter gro (Je Strecken Urwald. Alljahrlich 
werden hier im W inter noch einige Wólfe, Baren und 
Lucbse erlegt.

Von Tartarów aus wurde gegen Abend m it der 
Bahn die W eiterfahrt uber Delatyn und Stanislau nach 
Lemberg angetreten, w o die Exkursion kurz nach 
M itternacht eintraf.

YITI. L e m b e r g .
Am Yormittag des 16. August, eines Sonntages, 

besichtigte dio Exkursionsgesellschaft die Selienswurdig- 
keiten der Stadt L e m b e r g .  Das grofite Interesse und 
bereohtigtes Staunen erregte das Gr i i f l i ch  Dzie-  
d u s z y c k i s t h e  M u s e u m ,  eine naturwissenschaftliche 
und ethnographisćhe Sammlung aus allen Teilen der 
ehemals polnischen Lande. Der Stifter des Museums, 
Graf W ł a d i m i r  D z i e d u s z y c k i  hat es yerstanden, in 
der verhaitnismaBig kurzeń Zeit weniger Jalirzehnte 
aus kleinen Anfangen eine grofS angelegte Sammlung 
zu schaifen und hat dabei die weitgehendste Unter- 
stutzung seiner Landsleute gefunden. Die Sammlung 
ist rein polnisch uud soli nach dem Wunsche ihres 
Stifters dazu dienen, dafi die „ganze Jugend seines 
Landes durch die Besichtigung der naturliistorischen 
Sammlungen ihres Heimatlandes, der Erzeugnisse d#s 
GewerbfleiCes und der Kunstfertigkeit ihres Volkes 
sowio der uralten aus dem SchoCe ihrer heimatlichen 
Efde ausgegrabenen Schatze zur Liebe dieses Landes

und dieses Volkes sowie zur weiteren Erforschung dieser 
Hinterlassenschaft angeeifert werde." Solchen Zilgen 
polnischer Vaterlandsliebe sind wir in Galizien auf 
Schritt und T ritt begegnet.

Einzelne Abteilungen des Dzieduszykischen Museums 
stelien in ihrer A rt unubertroffen da: so besonders die 
Vogelsammlung und die Sammlung von Wildkatzen 
und Luchsen. Aus der ethnographischen Sammlung 
sei nur der Goldschatz you Michałków und die liuzuliśchen 
Industrieerzeugnisse erwahnt. A udi die Geologie und 
Palaontologie ist gut yertreten. Auch die Sammlung 
von Insekten aus dem diluyialen Wachs von Borysław 
wurde schon fruher liingewiesen.

An den Besucli des Museums scliloR sieli die Be
sichtigung des P o l y t e c h n i k u m s  mit  den geologischen 
Sammlungen von Hofrat Prof. Dr. N i e d z w i e d z k i  und 
der seismometrischen Station yon Prof. L a s k a  sowie 
ein Gang durch die Stadt unter der liebenswurdigen 
Fuhrung der Lemberger Herren.

Der fur den Nachmittag in Aussicht genommene 
Ausllug in die Umgegend unter Fuhrung yon Professor 
M. Ł o m n i c k i  muBte leider wegen eines auBerst 
heftigen Gewitterregens auf dem die Stadt uberragenden 
Franz-Josephs-Berg abgebrochen werden. Abends waren 
die Teilnehmer der Exkursion die Gaste des Grafen 
D z ie d u sz y c k i .

Mit dem Tage in Lemberg endigte die Exkursion, 
und ihre Mitglieder traten am naehsten Morgen die 
Reise nach W i e n  an, wo in der Zeit vom 20. bis 27. 
August die Sitzungen des IX. internationalen Geologen- 
kongresses stattfanden. Das grófite und unbestrittene 
Yerdienst um das Gelingen der galizischen Exkursion 
hat sieli unser unennudlicher Fiihrer, Prof. Sza jn ocha  
erworben. Nur durch die sorgfaltigste Vorbereitung und 
yorzuglichste Zeiteinteilung w ar es móglicli, namentlich 
in dem wenig bereisten óstlichen Teile Galiziens, wahrend 
der kurzeń zur Verfiigung stelienden Zeit ein so viel- 
seitiges Reiseprogramm auszufuhren. Herrn Professor 
Szajnocha sei deshalb auch an dieser Stelle der Dank 
aller Teilnehmer nochmals zum Ausdruck gebracht!

Zehntcr Jahresbericlit (les Yercins fiir die Interessen (lei- rlieinisehcn Braimkolilen-Imlustrie
f u r  d io  Z e i t  yom  1. J u l i  1902 b i s  zum  30. J u n i  1903.

(Auszugsweise.)
Die Braunkohlenforderuug des Oberbergamtsbezirks 

Bonn schlieCt die unbedfiutonden Ziffern des Westerwaldes 
m it eiu. Sio h a t im Jah re  1902  5 461 000 t  botragen, 
is t also sregen das Y orjahr um 778 000  t zuruckgeblieben. 
Die ondgultigon Zahlen stelien sich fiir 1901 auf 6 239 0 0 0 1, 
1900 5 202  000  t, 1899 3 956 000  t, 1898 2 754 0 0 0 1. 
1897 2 2S8 000  t. 1896  1 982  000  t, 1895 1 682 000 t. 
Die Forderung zeigt also zum erstonmal seit einer langen 
lieihe y o u  Jah ren  einen Riickgang, der hauptsachlich darauf

beruht, daG die Briketterzeugung im Jahro  1902  um stark 
230 000 t geringer war ais im J a h r  yorher, was einen 
JlinderYerbrauch an Rohkohle seitens der Brikettfabriken 
um fast 700 000 t  darstellt. Der amtlich ennittelte Wert 
der Forderung betrug 11 425 000 JL  =  2 ,09  JL  auf dic 
Tonne gegen 14 097  000 JL  des Jah res  1901 mit 2 ,26 JL 
auf die Tonne und 12 134 000 JL  =  2 ,33  JL  auf die Tonne 
im Jahro 1900. Der Riickgang erklart sich aus dem Um- 
stande, daG die fiir die Wertbemessung durchschlagenden
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Preige der B riketts in der ersten Halfte des Jahres 1902 
noch weseutlich unter der W irkung des Preiskampfes 
zwischen den auBenstelienden Werken und dera Syndikat 
standen. Die A rbeiterzahl ha t im Laufe des Jahres stark 
geschwankt, wahrend sie sieli im Jalire 1901 ziomlich 
stetig auf etwas iiber 7400 Mann belief, war sie im
1. (Juartal 6 500 , im 2. etwas unter 5200, im 3. nicht
ganz 5000 , im 4. m it dem E in tritt der starkeren W inter- 
forderung wieder nahęzu 6000 Mann. Im laufenden Jahre 
zeigt die Forderung wieder eino Zunahme, sie betrug im
1. Quartal 1 527  000  t  gegen 1 405 000 t 1902, im
2. (Juartal 1 24 4  000 t  gegen 1 153 000 t, dio Arbeitor-
zalil im 1. (Juartal nicht ganz 5900 Mann, im 2. etwas 
iiber 4 9 0 0 . Die eigene Statistik  dos Yereins umfaBt jetzt 
dio 21 hedoutenderen Werke und damit ziemlich die ge- 
samte Forderung auBer der Westerwalder. Sie g ib t fur 
1902 nicht ganz 5 400  000 t gegen nahozu 6 Mili. Tonnen 
ira Y orjahr und rund 5 100 000 t im Jalir 1900. Davon 
sind fas t 1 870 000 t  =  stark 3 4 l/2pCt zum Solbstverbrauch 
gogangen , hauptsachlich zur Dampforzeugung fiir dio 
Forderung an s ic h , B rikettfabrikation, elektrischo Be- 
leuchtung o tc .; zur Brikotterzeugung sind yerwandt
2 865 000 t  == rund 53 pCt. Der Gesamtabsatz an Roh- 
braunkohle is t m it knapp 915 000 t um rund 15 000 t 
gegen das Yorjahr zuriickgeblieben; die im allgemeinen 
noch gedriickten gowerblichon Yerhaltnisse haben sich hier 
geltend gemaclit. Im einzelnen sind in den eigenen Neben- 
betrieben etwas iiber 40 000 t  yerwandt, im Landabsatz 
rand 95 000 t ,  worunter auch Liefernngen an ein 
Elektrizitatsw erk auf derselben Grube. Der Absatz durch 
Vollbahnen is t m it fast 440 000 t um nahezu 100 000 t  
groBer ais im Yorjahr, der durch Kleinbahnon mit etwas 
iiber 340 000 t  um fast 95 000 t geringer. Die Gesaint- 
ziffern sind demnach mit 775 000 t  und 780 000 t un
gefahr dieselben, die Verschiebungen werden wesentlich 
daher kommen, daB infolge des Einfuhrens der 3. Schiene 
auf den Kleinbahnon je tz t groBere MeDgen direkt durch- 
verfraclitet worden und also ais Absatz auf der Yollbahn 
erscheinen, wahrend sie frulier zuniiehst ais im Kleinbahn- 
absatz erfolgt aufgefiihrt worden sind. Die Arbeiterzahl 
ha t wahrend des Jahres, wie oben erwiihnt, ziemlich stark 
geschwankt. Gegeniiber einer mittleren Ziffer des Yorjahres 
von etwas iiber 6300  Mann waren es im 1. Qnartal nicht 
ganz 5700  Mann, im 2. knapp 4600, im 3. nur etwas 
iiber 4 2 00 , im 4. stark  5400. Die Summę der bezahlten 
Lóhne betrug 4 375 000 J L  gegen 5 975 000 JL  im 
Jah re  vorher und 4 830 000 JL im Jahre 1900. Das 
N achlassen der Arbeiterzahlon und der Lohnsummen beruht 
wosentlich auch darauf, daB die Bautatigkeit auf den Werken 
nach und nach fast ganz aufgehórt und sich dadurch allein 
schon der M annschaftsstand ziemlich betrachtlich yer
ringert hat.

Das Brikettgescliaft war wahrend des Berichtsjahres im 
allgomoinen schwierig, die gewerblichen Yerhaltnisse noch 
gedriickt und der Wettbewerb der Stoinkohle lebhaft, in- 
sonderheit aus der zweiten Hand. Die Kundschaft hatte 
m it dem E in tritt hSherer W interpreise nicht gerechnet, so- 
daB der Septemberyersand erst gegen SchluB starkere Zahion 
aufwies, wahrend sich im laufenden Jahre diese schon fiir 
den ganzen Monat fuhlbar machen. E rst der Fruhwinter 
mit ziemlich scharf einsetzendem Frost und einer Anregung 
des Kohlengeschiifts iiberhaupt durch den Ausstaud der 
Bergleute in Frankreich brachte einen lebhafteren Gang des

Absatzes, wobei entsprochend den Schatznngen des Friihjahrs 
die taglichen Yerladungsziffern der Yollbahn von 1000 Wagen 
einschlieBlich Rohkohle mehrfach uberschritten wurden. 
Umso ungOnstiger war der spatere Yorlauf des W inters, 

• namentlich der Februar und Marz waren friihlingsmilBig 
w ann ; der Versand erlitt dadurch betrachtlidie Ausfalle, 
dio auch in dem rauhen FrOhjahr nicht nachgeholt werden 
kounten. Um ein zu groBes Anwachsen der Vorrato zu 
yerhindern, haben infolgedessen dio Brikettfabriken vom 
Februar ab mit ganz erheblicher Einschrankung gearbeitet, 
angesichts einer bedeutend orhóhten Leistungsfahigkoit. 
Dementsprechend sind die Yorrate, welche im yorigen Jahre 
schon die Hoho you 235 000 t kaum iiberschritton hatten, 
gegen stark 300 000 t im Jahre  1901, im laufenden his 
zur Jahresm itte nicht unbetrachtlich unter diesem Satz ge- 
blieben, wobei dio ausgleichende W irkung des Syndikats 
auch beziiglich der Verteilung derselben sich geltend macht. 
In den Yerkaufspreisen is t keine Andorung eingetreten, 
fiir weiter hinaus sind dio Abschliisse mit der Kundschaft 
regolmiiBig orfolgfc. Das Yerhiiltnis des Syndikats zu don 
Abnehinern hat sich iiberhaupt zu beidorseitigor Zufrieden- 
lieit gestaltet, insonderheit haben sich iu Holland und der 
Schweiz, den beiden alten Absatzgebieten, festgeschlossene 
Voreinigungen von Handlem gebildet, die das ganze 
Geschaft in die Hand genommen haben. Diese sind
im Einklang mit dem Syndikat namentlich in Holland
bemflht, den Absatz immer weiter auszudehnen; ebenso 
dauern dio beźflglichon Bestrebungen fur die ubrigen 
Ausfuhrgehieto fort. Dio nachstehende amtliche Statistik 
zeigt, daB die Ausfuhr nach Holland und der Schweiz sich 
au f nahezu 215 000 t  gehoben ha t, wobei weitaus der 
groBere Teil auf ersteres Land en tfallt; auch die sonstigo 
Ausfuhr ist starker geworden, sodaB sich eine Gesamtziffer 
von reichlich 255 000 t  ergibt, gegen etwas uber 225 0 0 0 1
im Vorjahre. Im ganzen zeigt sich der oben schon er-
wahnte Riickgang dor Erzeugung, dem aber im Absatz ein 
Fortschritt von uber 100 000 t  entgegensteht, gegeniiber 
einem solchen von nur 5000  t  im Jahre 1 901 ; dem ent- 
spricht auch ungefahr die Abnahme dor Yorrate nach der 
eigenen Statistik  des Yereins. Der Landabsatz mit der 
Achse is t ruckgangig in tjbereinstimm ung mit der zu- 
nehmenden Ausdehnung der Kleinbahnon im Bezirk. Diese 
haben denn auch yon nicht ganz 60 000 t  des Jahres 
vorher, nach der eigenen Statistik  des Yereins, eine Zu
nahme auf fas t 85 000 t  aufzuweisen, obgleich da die 
MSglichkeit des Durchyerfrachtens auch einen Teil des 
Mehryersands den ZifTern der Yollbahn zHgewiesen hat. 
Der Eisonbahnabsatz fiir Deutschland ais solcher zeigt mit 
etwas iiber 1 015 000 t  gegen das Yorjahr wiederum eine 
Zunahme yon reichlich 100 000 t, wahrend 1901 eine 
Abnahme vou 20 000 t yorhanden war, die damals allerdings 
durch ein gleiclies Mehr im Landabsatz ausgegliclien wurde.. 
N icht unerwahnt darf bleiben, daB die Yerfrachtung auf 
dem Rhein durch Anfuhr mittels der Kleinbahnon nach 
dem TJmschlaghafen in Wesseling allmahlich in Gang ge- 
kommen ist, wenn auch vorderhand noch nicht besonders 
stark. Der in dieser A rt bis je tz t yorhandene Verkehr 
nimmt fast ansschlieBlich die Richtung nach Suden, yor- 
wiegend nach Mannheim, wo das Syndikat ein Lager er- 
richtet hat, dann aber auch nach K arlsruhe; ein nennens- 
werter Yerkehr stromabwarts bat sich bis je tz t noch nicht 
entwickelt.
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Gesamt-Erzeugung 
Gesamt-Absatz

Davon Lokal-(Land-) Absatz . . . .
Eisenbahn-Absatz . . . .

Hierynn nach Holland und der Schwciz 
,  Absatz in Deutschland

Das stetige Festhalten eines einmal erreichten Absatzes 
trotz einer inzwischen schwankenden Konjunktur beweist, 
daB das Braunkolilenbrikett sich im H ausbrand eine immer 
festere Stellnng erringt, wie sich auch in dem mittel- 
deutschen Bezirke zeigt; sogar aus den Grenzgebieten 
yon Ósterreich kommen Klagen, daB die deutschen Braun
kohlenbriketts sich fuhlbar zu machen beginnen. Die 
F rage geeigneter, sparsam  heizender Ofen fur Dauerbrand 
mit solchen wird seitens der Braunkohlenindustrie aufmerk- 
sam yerfolgt; es liegen yerschiedene neuere Konstruktionen 
vor, u. a. auch aus Frąnkreich, m it sehr gunstigen Aus- 
liutzungszahlen. Der TJmstand, daB die je tz t meist im 
D anerbrand benntzten mageren NuBkohlen ihre hohen Preise 
halten, tra g t dazu bei, die Yerwendung der Braunkohlen
briketts zu begunstigen. Andere znui Hausbrand bisher 
weniger beliebte Sorten sind durch die Ausdehnung der 
Sauggasgeneratoranlagen, welche auf Magerkohlen angewiesen 
sind, ebenfalls nicht unbetrachtlich im Preise gestiegen. 
Die Bedeutung eines billigen und m it Braunkohlenbriketts 
sehr sparsam  zu heizenden Dauerbrandofens fur die 
W ohnungen auch der minder bemittelten Klassen durfte in 
hygienischem Interesse nicht auBer acht zu lassen sein. 
Neben genugendem Licht und Luft spielt eine ausreichend 
durchgeheizte W olinung nicht nur fur die Behaglichkeit des 
darin sich aufhaltenden A rbeiters z. B. eine erhebliche 
Bolle, sondern auch fur die Gesundheit, mit W egfall der 
feuchten Raume, der Móglichkeit besseren Luftens bei 
dauemd geheizten Zimmern etc.

Einen yerhaltnismaBig gróBeren Fortsch ritt ais beim 
H ausbrand h a t im Laufe des B erichtsjahres die Yerwendung 
von Braunkohlenbriketts zu industriellen Feuerungen 
gemacht, durch ganz besondere Bemuhungen der Syndikats- 
yerwaltung in dieser Richtung. Es sind anf geeigneten 
Planrostfeuenm gen Verdampfungsergebnisse von uber 5 kg 
Dam pf auf das kg  Briketts erzielt worden, sodaB Stein
kohlen gegenuber m it einem Leistungsverhaltnis yon 2 zu 3 
Yollkommen gerechnet werden kann. Da auch der Preis 
fur solche Industriebriketts entsprechend gestellt wird, is t 
deren Yerwendung in einem nicht unbetrachtlicheu Umkreis 
um die Gruben móglich, und zwar so, daB auBer den Yor- 
teilen in bezug auf geringere Abnutzung der Rosteinrichtungen 
und der Kessel auch noch ein direkter geldlicher . Xutzen 
gegenuber Steinkohle bleibt. W esentlich fur Feuerungs- 
anlagen in  den benaclibarten gróBeren Stadten insonderheit 
is t  der TJmstand, daB die Brikettfeneruugen ranchfrei ar- 
beiten und eine der H auptklagen gegenuber gewerblichen 
Betrieben damit also beseitigt wird. Mindestens ebenso 
w ichtig wie fu r gróBere Anlagen is t dies ubrigens fur eine 
Anzahl kleinerer F euerungen : Backereien, Metzgereien,
H otelbetriebe etc., die je tz t haufig in den Stadten besonders 
triftigen Grund zu sehr łebhaften Klagen uber die Rauch- 
belastigung geben. Die neuen Fortschritte  der Generator- 
gaserzeugung kommen je tz t aber auch dem Braunkolilen- 
b rik e tt zu gute. Die jungsten  Konstruktionen der Gas-

100 2
t t t

1 274 800 1 522 200 1 288 800
1 268 200 1 273 000 1 381 500

114 000 137 000 100 000
1 154 200 1 136 000 1 275 500

185 700 201 300 214 500
929 900 909 400 1 01G 500

motorenfabrik Deutz zur Vergasung von starker bitumcn- 
haltigen Stoffen arbeiten z. B. auch ganz g la tt mit 
Braunkohlenbriketts. Angesiehts .eines Verbrauchs von 
wenig uber 3/ t kg pro Stundo und gebrem ste Pferdekraft 
ergibt dies eiue sehr billige Energie, auf Grundlage eines 
Frankopreises von 90 JL  pro D.-L. fur B riketts zur Yer
wendung in gewerblichen Feuerungen fur einen ziemlich 
betraclitlichen Umkreis um die Grube. Dio auch im 
mitteldeutschen Bezirk, u. a. auf der deutschen Stiidte- 
ausstellung in Dresden hervorgetretenen Bestrebungen, dic 
Yerwendung yon Braunkohloubriketts in gewerblichen 
Feuerungen yorwarts zu bringen, durften dadurch eiue ganz 
betrachtliche U nterstutzung erhalten.

Die Arbeiteryerlniltnisse auf den Gruben s in i  dadurch 
gekennzeichnet, daB gegen don Ilóchststand des Jah res 1901 
die Belegschaft weiter zuruckgegangen is t, insonderlieit 
infolge des fast ganzlichen Aufhórens von Neubauten, 
wahrend fur Umbauten immer noch einige nicht zum 
eigentlichen Betrieb gehórige Arbeiterkategorien beschiiftigt 
waren. AuBerdem tr i t t  neuerdings die Schwankung deut- 
licher in die Erscheinung, welche m it dem langsaineren 
Betrieb der Brikettfabriken und Gruben im Sommer gegen
uber dem W inter notwendigerweise zusammenhangen mufi. 
Der Mannschaftsstand im Oberbergam tsbezirk is t im Sommer 
auf etwas unter 5000 Mann gesunken, wahrend die W inter- 
monate Steigerungen bis zu 6000 Mann gebracht haben. 
Eine ahnliche Bewegung is t auch je tz t wieder im Gange, 
und es zeigt sieli eine gewisse K nappheit namentlich an 
gelernten Leuten. In Sachen des diesseits fiir das Berg- 
revier B ruhl-U nkel beantragten Berggewerbegerichts ist 
eine Entscheidung seitens der zustandigen Stelle noch nicht 
ergangen, dasselbe bleibt aber nach wie vor wunschenswert. 
Die Bewegung der Lóhne seit 1895 erg ib t sich aus der 
nachstehendon Statistik.

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
J i  J i  JL  JL  J i  JL  JL  JL

Lóhne p. Schicht der 
erw. Grubenarbeit, 2,56 2,66 2,88 3,11 3,36 3,55 3,48 3,30

Lóhne p. Schicht der 
jugdl. Grubenarb. 1,10 1,15 1,25. 1,35 1,70 1,86 1,97 1,69

Lóhne p. Schicht der 
erw. Fabrikarbeit. 2,38 2,43 2,49 2,68 2,95 3,11 3,10 2,95 

Lóhne p. Schicht der 
jgdl. Fabrikarbeit. 1,36 1,34 1,37 1,46 1,65 1,77 1,70 1,58

Die Tabelle zeigt, daB der Ruckgang seit dem HGchststande 
im Jahre 1900 angehalten hat, sich aber in sehr langsamem 
Tempo Yollzieht und die Ziffem des Jah res 1899 kaum 
unterschritten hat, wobei fur die jugendlichen Arbeiter noch 
ste ts zu beachten is t, daB m il dem zufallig wechselnden 
D urchschnittsalter auch die Lóhne naturgemaB etwas anders 
werden. Nach Lage der zeitlichen Y erhaltnisse wird mit 
einem weiteren Ruckgang in den Lóhneii ubrigens nicht zu 
rechnen sein. Die auf den Gruben yorhandenen Einrichtungen 
im Interesse der Belegschaft sind, was W aschyorrichtungen, 
tn terkunftsraum o zum Einnehmen des Essens, Kautinen

B r i k e t t - S t a t i s t i k  1S90/1902.
1890 1895 1896

t t  t
122 990 410 020 483 650 
121990 3S8590 464 250 

17 910 136 250 139 160 
104 080 252 340 325 090 
69 130 103 720 110 690 
28 980 142 510 208 100

1897 1898 1899
t t t

530 470 623 130 929 300
573 770 623 890 880 590
136 370 119 360 110 570
434 400 504 530 770 020
128 280 123 410 146 090
300 720 374 930 604 810
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unii WoKniraume fiir unverhoiratoto Arbeiter etc. angcht, iii 
steter Bntwicklnng begriifen, ebenso hleibt die Erbauiing 
eigener Arbeiterwohnuilgen im Gange,

Die Entwifcklung der Kleiiibalmen im laufonden Jah r 
hat aufier dem weiteren Ausbau an sich namentlich fast 
uborall das Verlegen der dritten Schiene gebracht und damit 
die Miiglichkeit des direkten Yerladens in VoIlbahnwagen. 
Einzelno Strecken sind dadurch aus Kleinbahnen in Neben- 
bahnon umgowandelt worden, so namentlich auch die 
Yerbindungslinio von Liblar nach BrflhI und weiterliin zum 
Rhein, welche an dio Moderath-Liblar-Briihler Eisenbahn- 
gesellscliaft iibergehen wird. Es sind damit dio friiheren 
O bergangsgebiihren von 2 JL  fur den D.-L. fiir uahezu 
siimtliche Relationen weggefallen, und die lotztenrahnto 
Strecko g ib t m it dor Miiglichkeit direkter Vcrfrachtung iiber 
Bruhl fiir einen Teil der Gruben nśihoro Wege nach dem 
Siiden ais vorher. Dio Wagongestellung auf don ver- 
scliiedenen Kleinbalmon> hat wahrend der kritischen Herbst- 
und Winterporioden zu bedeutendon Klagen Anlafi gegoben, 
sio sind den sprungweiso wachsonden Anforderuugon 
viel weniger gerocht geworden ais die Staatsbahn, sio hatten 
uberdies zum Toil ihren W agenpark ehor -vormindert. Die 
W asserverfrachtung auf dem Rhein is t im laufonden Jah r 
allmiihlich in dio Erscheinung getreten, es sind in W esse- 
ling fortlaufend Schiffe, fur Briketts namentlich, in Ladung 
gewesen und Aussichten auf eine weitere Belebung dieses 
Vorkehrs Yorhanden. Dieser erst.reckt sich abor vorder- 
liand zięmli.ćh ausschliefilich auf YerJaduhgen stromaufwąrts, 
wiihrend die Yerladung stromab nocli kaum in die Er-

schoinnng getreten ist. Es wird damit das Interesso am 
Ausbau der Nebenflils.se des Rheins und des Oberrheins 
bis Strafiburg fiir uns ste tig  grofior. Volkswirtsclmftiich 
wichtig erscheint insbesondere auch die Kanalisierung des 
Mains tunlichst weit hinauf, weil damit der deutschen 
Steinkohle und dem Braunkohlenbrikett die MOglichkeit 
gegeben wird, Iiezirke in Bayern zu versorgon, welche je tzt 
nocli Yorwiegend mit bólimischer, also auslandischer Braun- 
kohlo arbeiten. Wenn dabei im Laufo der gegenwartigen 
Vorhandlungen von seiten derpreufiisch-hessischenEisenbahn- 
gemeinschaft m it ganz erheblichen Ausfallziffern im Giiter- 
Yerkehr fur dio orsto Zeit schou nach der Yollendung des 
Wasserwegs gerechnet wird, so diirfte diese Annahme wohl 
otwas tibertrioben sein. Die kiinstlieben W assertrafieu 
ontwickeln sich durchaus nicht so schnell, wie' es sich am 
Dortnnmd-Ems-Kanal und am Elbe-Trave-Katial zeigt; 
auch der letztere bringt Yorderhand durch seine Abgaben 
nur einen Teil der Verwaltungskosten auf. Dio im all- 
gemoinenzunehmendeBenutzungdesRhein-Seeschleppvorkehrs 
diirfte spater fiir die V enrachtungen ab W esseling doch 
auch Yon Bedeutung wordon.

Die nachfolgendo vom Yerein fiir das Jah r 1902 auf- 
gestellto Statistik erstreckto sich iiber die samtlichen 21 
beteiligten, in Forderung Stehenden Werke. Der Vergleich 
gegen friihoro Jahre und dio parallelen amtlichen Ziffern 
mufi stets unter dem Gosichtspunkt betrachtet worden, dafi 
nicht immer die samtlichen Werke dem Yerein angehort 
haben.

1897 1898 1899 1900 1901 1902
■ t. t t t t t

1. Forderung an Braunkohlen . . . . 1 8-14 000 2 579 400 3 869 200 5 099 500 5 992 500 5.394 000
2. Absatz an Roh-Braunkohlen . . . . 215 800 519 900 558 800 807 000 930 000 914 300
3. SelbstYcrbrauch und Yerarbeitung . . 1 028 800 2 059 500 3  101 600 4 577 100 5 3-18 000 4 735 200
■1. Herstellung von Braunkohlenbrfketts . •167 500 611600 929 300 1 250 900 1 405 800 1 280 500
5. Gesamtabsatz an Braunkohlenbriketts •198 700 610 900 876 400 1 208 300 1 235 100 1 388 400
C. Landabsatz an Braunkohlenbriketts . 101 100 121 300 112 200 133 900 144 800 125 500
7. Lagerbestiinde an Briketts:

1 100 24 100 190 700am Ende des I. Vierteljahres . . 27 000 900 1900
, 1 1 . 40 800 29 300 61 700 33 600 161 800 236 100
„III.  „ . . 61 300 5-1800 134 400 73 800 303 100 230 400
.  IV. •1 200 5 500 46 100 36 100 257 600 112 700

8. Zahl der besehiiftigten Arbeiter . . 2 121
J t

2 986 
J t

1 293 
J t

5 090 
J l

0 330 
J l

4 792 
J l

9. Summę der gozalilten Łoline . . . 1 019 100 2 509 600 3 902 500 4 829 000 5 971 700 4 374 000

Technik.
N o u e r u n g c n  a u f  d o m  G eb io te  d e r  e le k tr is c h e n  

Z iin d u n g . Von grofier W ichtigkeit fiir eine sichere 
elektrisclie Zflndung beim Schaclitabteufen hat sich in der 
Praxis der au f. Anregung des Yerfassers von der Firma 
H artm ann & Braun gobaute „S c li a cli tm  in o n a  ii I ag e  - 
P riifer" erwiosen, dessen in Nr. 37, S. 886 , dieser Zeitschrift 
unter F ig. 2 wiedorgegebene Bauart jedoch fiir den vor- 
liegonden Zweck eine kleino. Abanderung erfahren hat.*) 

Bisher glaubte man namlicli auch beim Schaclitabteufen 
dio Ziindanlago m it dem sogenannten kleinen Mijicnprufer 
(Galvanoskop) sicher untersuchen zu. konnen, kam jedoch 
hierbei sehr oft z u  Trugschliissen, sodafi die Schiisse ganz 
oder teilweise Yersagten.

*) Der Apparat wird in dieser Bauart von der Firma M. Grillo, 
Dusseldorf, in den Handel gebracht.

Eine kleino Oberlegung zeigt, dafi der kleino Miiieii- 
prufor nur angibt, ob der Stromkreis gesclilossen ist oder 
nicht. Es ist aber nicht zu erkennen, ob dieser Strom- 
sehlufi bereits im Kabel selbst, also Kurzschlufi (Feliler 
im Kabel, Verbindung mit Lutten oder Eisenringen bei 
blanker Endleitung und dergl.) vorhanden is t ,  oder aber, 
ob die Ziinder einen richtig  geschlossenen Strom bilden.

Diesem Ubelstande abzulielfen, war der leitende Ge- 
danke liei dem Bau des Schachtminenaiilage-Prufers.

Bei einer Messung von Tage aus g ib t der A pparat 
sofort K larheit dariiber, ob:

1) dio Ziinder a l l e  eingeschaltet sind,

2) sie r i c h t i g  miteinander yerbunden sind,

3) K u rz s c h lu f i  in der Leituug vorliegt und zwar 
an welcher Stelle.
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Zum bosseren Vorstandnis fur dio Handhabung in 
der Praxis soli eiu Beispiel folgen.

Man stelle zuniichst den konstanton W iderstand des Kabels 
fur allo ferneren Messungen fest. (Durch Vei'binden der 
auf der Sohle befindlichen Enden.)
Derselbe s e i ..........................................................= 1 0  Ohm
Ferner seien angenommen 15 Ziinder auf der

Sohle m it je  1 O h m ......................................= 1 5  „
Der Aussclilag des A pparates ware dann, 

wenn die Zflndaulage in Ordnung is t . . zu
sammen ................................................................ =  25 „

E s liegt jedoch ein Fehler w ,  wenn der Ausschlag ist:
1) etwa . . .  35  Ohm . . . (die Yerbindung is t schlecht),
2) etwa . . .  20 Ohm . . . (dio Ziindor sind nicht alle

bezw. falscli eingeschaltet),
3) etwa . . .  10 Ohm . . .  (es liegt K u rz s c h lu B  Tor und

zwar am Ende des Kabels). 
Der A pparat is t seit einem Jahre  in der P rasis orproht 

und sollto bei Anwendung der elektrischen Ziindung zu 
Sprengungen beim Schachtabteufen nicht fehlen.

Bei dieser Gelegenlieit soli auf eine Ursache von haufigen 
Yersagern bei der im allgemeinen wenig zu empfehlenden 
Yerwendung vou Lichtmaschinen fur die elektrische Ziiudung 
beim Schachtabteufen, besonders bei Anwesenheit von 
W asser, hingewiesen werden.

TJm Yersager zu Yermeiden, is t os unbedingt not- 
wehdig, Ziinder zu verwenden, bei denen wenigstens ein 
D raht besonders gut isoliert ist. Es louchtet ein, dalii 
bei einer Spannung Ton 110 Yolt und dar iiber und einer 
hoheu Stromstarke bei gewóhnlicher Isolation mit im- 
pragnierter Baumwolle dio einzelnen Ziindor leichfc knrz- 
geschlossen werden und dann versagen. Irrtiimlicherweiso 
glaubt man dann durch Ziinder mit abgedichteten Kapseln 
den tlbelstand  beseitigen zu kSnnen.

Ferner m6ge hier auf dio sogonannte k le m m e n lo se  
Z i in d m a s c h in e  hingewiesen werden, welche verhindern 
soli, daC sich durch fahrlassiges Sitzenlassen der Leitungs- 
drahte an den Klemmen Unfalle ereignen, -wie sio in der 
P rasis  leider vorgckommen sind. Bei der Bauart dieser 
Kontaktplatto is t eine f e s to  Yerbindung der Zundmaschine 
mit der Leitung ganzlicb ausgeschlossen, daher sind auch 
Unfalle durch Sitzenlassen der Driihte unmóglich.

Dio K ontaktplatte triigt nur zwei metalleno Druck- 
knopfe; leg t man anf jedon dieser Druckknópfo einen der 
Leitungsdriihte und druckt beide Teile, also don Druck- 
knopf m it dem aufgelegten D raht, gleichzeitig niedor, so 
is t der Stromkreis geschlossen, und es erfolgt somit die 
Ziindung. Dor Druckknopf dient hierbei gewissermaCen ais 
AnschluOklemme, wahrend der Schliefiungsfunke nur inner- 
halb  der Kontaktbiichse entstehen kann. Ein fur Schlag- 
wetter gefahrłicher Funke *) kann also mit der Gruben- 
luft nicht in Beruhrung kommen.

Die Batterie is t entgegongesotzt der bisherigen Bauart 
in einem Papierm ache-Becher montiert. Hierdurch ist 
eine bessere Isolation der einzelnen Elemente geschaffen 
und eine hohere Lebensdauer der Zundmaschine gewiihr- 
leistet. Gleichzeitig is t eine E inrichtung getroffen, um die 
Zundmaschine beąuem auseinandernehmen zu konnen, ohne 
Gefahr zu laufen, die einzelnen Elemente hierbei zn be- 
schadigen. Der Becher is t mimlich an einer Liingssoite

*) Yergl. Gluckauf 1898, S. 48.

offen gelassen. Die Elemente sind iu ihn liogend eiii- 
gobaut, sodaO der Kohlen- und Zinkpol jedes einzelnen 
Elementes von der oftonen Langssoito aus leicht zu erreichen 
ist. Man is t daher in der Lagfe, jedes Element beąuem 
zu priifen bezw. auszuwechseln.

Das Ganze, der Papiermachó-Bechor mit der Kontakt
platte, wird zum Schutzo gegen fiu Cero Einflusso von einem 
Blechkasten umschlossen. H ierdurch erlia.lt die Maschine 
ein dauerhaftes und handliches Form at.

L. L is s e ,  Borgbaubeflissener.

W um racrbefestigung an  G ru b cn w a g en . Die Mangel, 
welche bisher haufig bei der Bezeichnung der Yollen 
Forderwagen nach den Nummern dor einzelnen Kamerad- 
schaften aufgetreten sind, soli die nachstehend naher 
beschriebene Methode der Nummerbefestigung beseitigen.

Die mit einer rundon Oeffnung rersehene Blechmarko, 
welche die Eummer der K am eradschaft tn ig t, wird auf 
einen am oberen Endo rechtwinklich gekriimmten Bolzen 
ans Stahl von ca. 250 mm Lange und 10 mm Durchmesser 
gesclioben. Yor dem Pullen wird der Bolzen, der mittels 
einos Kettchons am Forderwagen befestigt is t, durch eine 
in halbor Hohe der Stirnwand angebracbte Oeffnung gestcckf, 
sodaB das litngere untere Endo sich innerhalb nnd der 
Kopf mit der Markę auGerhalb des W agens befindet. 
Das eingefiillto Fordergut leg t sich nuntnohr gegen den 
Bolzen nnd druckt ihn fest an die W and (siohe nach- 
stohende Skizze). So lange der W agon gefiillt bleibt,

is t os unmóglich, den Bolzen herauszuziehen und dio Markę 
zu entfernen. Auf diese Woise wird daher vormieden, daC 
Marken yeiioren gelion oder betriigerisch yertauscht werden.

Y o lk sflirtse lia ft u rid  S ta tis tik .
D ie  B eto iligu n gszifforn  in  d e n  d r e i V erk au fs-  

v ere in igu n gen  der  rh e in isch  - w e s tfa lis e h e n  Stein- 
k oh len in d u str ie . Im Nachstehenden sind dio Mitglieder 
des rheinisch-westfalischen Kohlensyndikats nnd der beiden 
anderen Yerkaufsrereiniguugen des Ruhrkohlenbergbaus 
mit ihren Beteiligungsziffern nach dera Stande Tom 
1. Oktober bezw. 1. Noveinber d. J s . aufgefuhrt. Die Be- 
teiligungsziffern des Brikett-Verkaufsveroins zn Dortmund 
sind nur Semester- und keine Jahrcszifforn.
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Gewerkscłiaft
bezw.

Gesellschaft

A ls tad en ....................................
A ltendorf....................................
Aplorbecker Akt.-Vorein . , 
Arenbergscho Akt.-Ges. . . .
Bggker M u ld o ..........................
Bergbau- und SchiMhrts-A.-G.

K a n n e n g ie f ie r ....................
Bickefeld T ie fb a u ....................
Blankcnburg . . . . . .
Bochumer Bergwerks-A.-G.
B o ru s s ia ....................................
C a ro lin e ....................................
Carolinengluck..........................
Carolus M a g n u s .....................
C harlo tte ....................................
Concordia ...............................
C o n so lid a tio n ..........................
Constantin der Grofie . . .
Grono .........................................
D a h lb u s c h ...............................
Dahlhauser Tiefbau . . . .  
Deutsch-Luxemburgische Berg- 

werks- u. Hiitten-Akt.-Ges. .
Deutschlaiul...............................
D orstfeld....................................
E iberg .................................... '
Eintracht T iefbau ....................
Eisen- u. Stahlwerk Hoesch . 
Engelsburg, Ter. . . . . . 
Ewald u. Ewald Fortsetz. .
F e l ic i ta s ....................................
Freie Vogel u. ijnverhofft . . 
Friedliclier Nachbar . . . .  
Friedrich der Grofie . . . .  
Friedrich Ernestine . . . .  
Frohlicbe Morgensonne . . . 
Gelscnkirchener Bersw. - A.-G.
G e n e r a l ....................................
General Blumeuthal . . . .
G liickw inkelburg.....................
Gottessegen ...............................
Graf B e u s t ..................... ..... .
Graf B ism arck..........................
Graf S chw erin ..........................
Hamburg u. Franziska . . .
H an n ib a l....................................
Harpener Bergbau-Akt.-Ges. .
H e in ric h ....................................
Heleno u, A m alie .....................
H enrichenburg..........................
Hercules . . . . . . . .
Hibernia ....................................
Johann Deimelsberg . . . .
Julius P h i l ip p ..........................
Kaiser Friedrich . . . i .
Kolner Bergwerksverein . .
Konig L u d w ig .........................
Konig W i l h e l m ....................
Konigiri E lisabeth ....................
K on ig sbo rn ...............................
L o th r in g e n ...............................I
Louise T iefbau ..........................i
L u d w i g ....................................
Magdeburger Bergw.-Akt.-Ges.
M a r k .........................................
M a s s e n .................................... •
Mathiai S t i n n e s .....................!
Moiit C e n is ............................... i
Miilheimer Bergw.-Verein . .
Neu-Es.sen ............................... j
Neu-Scholerpad u. Hobeiseit . I

c . co 
Ul o

y  *  2  
î  ff o  
n  «  j  

t

1 6 23' i *5 p °  

§  &  >: 2n3 o o
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m fe- r~'-r" cs 
t

I M  i .§
; 63 «  i  3
• .ri ^
M  s t o! O £ O •
:
i fc

350 00C — 19 060~
240 OOfl - 25 410
300 OOfl — 30 000

1 570 000 229 260 —
210 000 — - 25 410

470 000 43 150
235 000 19 060
155 000 — 36 000
405 900 136 000 —
194 760 67 000 —
150 000 — 12 705
124 000 4 000 —
300 000 — —
120 000 — —

1 526 376 226 800 ■ —
1 740 000 338000 _
1 124 500 290 000 —'

204 000 1700001] —
1210 000 90 000 —

180 000 — 40 620

760 000 233 000 ;_
325 500 — —
840 000 37 000 —
390 000 — 19 060
582 000 79 000 57 175
550 000 120 000 —

— — 45 000
1 123 000 — —

120 OOOi 2) _
180 000 12 705
440 000! — —
588 977' 120 000 —
360 000 26 100 _
570 000 142 000 60 000

6 754 000 1 079 320 —
158 806 100 000 —

1 036 500 25 000 —
100 000 —
180 000 — 19 060
434 97 : 1236343) —

1 519 700. — —
468 400: 138 000 —
944 000; — 25 410
530 000; — —

5 650 000 1 409 600 16 635
-165 000! — —
920 OOOi 175 900 —
360 000: — —
470 ooo: _ 80 800
030 ooo: 520 500 —
240 000: — 88115
302 702, 56 000 25 410
240 000 90 000 —
904 438 149 000 —
712 000: 261 600 —
040 000; 81 000 —
780 000 172800 - —
004 770, 346 000 —
660 000: 180100 ! — \
503 089; 94 500 ! —
225 000 — j — .
550 000, — ) . — •
150 000: — —
600 000' 165 000 : • /—
680 000; 71 500 | —
995 000 — I 28 630?)
945 000, 95 000 ; 12 0006)
770 000; _ . 1i i-: •.;*•••
210 ooo: — l

Gewerkschaft
bezw.

Gesellschaft

c . co .£ so o
63 W 2  
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t
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N o r d s te r u .............................. 2 740 000 342 000 24 9505)
Portingssiepen......................... 205 000 — 14 700
Rheinische Anthrazi t-Kohlen w. 360 000 _ —
Rheinische Stahlwerke . . . 780 000 230 000 _
R ic h ra d t................................... 140 000 — _
Rosenblumendelle . . . . . 375 000 — . 50 820
Siebenplaueteu . . . . . .
Schalker Gruben- u. Hutten-

300 000 61200 46 325

Y e re in .................................. 1 0Ó0 000 178 400 —
Schurbank und Charlottenburg 180 000 — 25 410
Sprockhoyel . .......................... 120 000 — 19 060

150 000 — —
294 981 43 200 —

Unser F r i t z .............................. 820 000 — —
770 000 159 500 —

Y ic to r ia .................................... 135 000 — 19 060
Yictoria M a th ia s .................... 373 300 4) -
Wiendahlsbank.......................... 125 463 19 060'
Z o l lv e re in .............................. 1755 507 156 900 —

Zusammen 64 496 640|8 814 114 911400
‘) Crone und Felicitas. '•) s. Anmerkung *). 3) Graf Beust 

und YictoriaMathias. 4) s. Anmerkung 3). 5) „Holland”. ®) ver. 
Wiesche. *) Bommerbiinker Tiefbau.

Gegen den 1. Januar 1903 is t die Gesamtbeteiligungs- 
zifler im K o h lensynd iha t um 2 297 203 t  =  3,7 pCt. 
gewachsen. Eine weitere betrachtlicho Steigerung wird 
erfolgen, wenn das Syndikat erst in dem ganzen IJmfauge, 
wie es geplaut is t, zustando gokommen sein wird. Die 
Steigerung is t insbeśondere folgenden Gesellschaften bezw. 
Gfiwerkschaften zugute gekommen: Harpen (480 000 t) 
Concordia (240 000 t), Dorstfeld (240 000 t), Henrielien- 
burg (240 000 t) , Hamburg und Franziska (239 608 t), 
Arenberg (120 000 t), Constantin der GroBe (120 000  t) , 
Ewald und Ewald Portsetzung (120 000 t) ,  Hannibal 
(120 000 t) ,  Neu-Essen (120 000 t), Rosenblumendelle 
(120 000 t), Unser Fritz (120 000 t).

Eine Abnakme der Boteiligungsziffer haben nur wenige 
Gesellschaften zu verzeichnen; boi don sog. Hiittenzechen 
ist sie eine Folgę der Bestimmung des neuen Syndikats- 
vertrages, die den Selbstverbraucli dieser Zechen freigibt 
nnd sie nur mit der aber den eigenen Yerbrauch hinaus- 
gehenden Fórderung an der Gesamtbeteiligung partizipieren 
lafit.

E rgeb n isse  d es S te in - u n d  B ra u n k o h lcn -B erg b a u cs  
in  P reu fsen  in  d en  ersten  3 V ierte lja lir  en  1902  

u n d  1903.
A. S te in ko h len .

Oberberg-
amtsbezirk
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1902 1903
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Fórderung i  J j S  
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Fiirderuug
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i j r a
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Breslau . . I 

Halle . . .  |

I.
II.

III.

72
71
71

6 836 513107 7791 69
6 898 799 104 589 71
7 551 526|104 546l 71

7 626 934
6 652 655
7 934452

110 679 
108 160 
108 817

Se.
I.

II. 
III-I

71
1
1
1

21286 8381105 638 70| 22 214 041 
2 603 47: lj 2 074 
2 454 39 1 1 709 
2167| 391 1| 1964

109 221 
41 
39 
36

Se. 1 7 224| 42 1 5 747; 39
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2 1902 1903

Oberberg
amtsbezirk
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Forderung

tCO 
«tn _.

i> ja ^
«■§ a

o
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: .. . ‘ 
Forderung

g  
1 cS Ti

«  s  “
>■ a)X) M

c
t. tno

f I. 6 160 081 3 573 6 167 223 3 048
Cluusthal. ) II. 6 163 965 3 583 6 167 624 3 662

( H I. 6 175 290 3 624 6 1S4 5D5 3 680
Se. 0 499 336 3 593 6 519 442 3 005

Dortmund <
I. 168 13 455 699 245 969 165 15 304 047 253 356

II. 164 14 157 611 239 769 165 15 358 231 252 086
( III. lo l 14 919 955|240 423 163 17 093 823 254 398

Se. 164 42 563 295 242 OM 164 -17 756 101 253 280

Bonn . . . <
I. 28 2 945 087 55 189 28 3 216 702 57 223

II. 28 2 971 726 55 021 28 3 113 619 57 794
1 III. 28 3 174 U l 55 646 28 3 423 846 58 598

Se. 28 0 090 924 55 285 28 9 754 167 57 872
Zusammen ) I. 275 23 399 983 412-557 269 20 316 980 424 947
i. PreuBen j II. 270 24 194 585 403 001 271 25 293 838 421 747

III. 267 25 853 049 404 278 269 28 638 680 425 535
Se. 270 73 447 617|40G G12|269| 80 249498 424 077

B. B r a u n k o h lo n .

f I. 31 231 197 1 9701 31 241 994 2 022
Breslau . . S II. 31 217 157 1 936| 31 195 580 1849

III. 33 22S 987 1 917| 33 229 442 1 815
Se. 32 077 341 1 941, 32 667 016 1 895

j I. 272 6 765 984 36 909:201 7 383 187 34 079
Halle II. 209 6 796 112 34 376 262 7 065 801 34 233

111.1264 7 324 028 34 4 31 259 7 871 010 33 696
Se.|208 20 880 124 35 240261 22 320 004 34 203

1 I. 27 137 281 1 670 25 166 079 1 574
Clansthal. s II. 26 127 186 1459 25 136 314 1 359

III. 20 156 260 1 476: 24 150 040 1 266
Se. 261 420 727 1 5351 25 452 433 1400

Bonn • • •]
I. 42 1405 052 6 501! 43 1520 081 5 868

II. 42 1 152 671 5 172| 41 1 243 819 1915
( III. 41 1 173 981 4 957 42 1426 965 4 778

Se. 42 3 731 7041 5 5431 42 4197 465 5187
Zusammen ] I. 372 8 539 514 47 050 360 9 317 911 44 143
i. PreuCen 11. 308 8 293 126 42 943:359 8 041 514 42 356

( IIL|364 8 883 256) 42 784|358 9 077 463 41555
Se.]368 25 715 S9GJ 44 259(360 27 636 918 42 685

D o r K o h le n v e rb r a u c h  L o n d o n s . Dio britische
Metropole bezog im letzten Jah re  bei einer Einwohnerzahl 
von 6 581 000 (nach der Zahlung von 1901) 15 447 000 t 
Kohle gegen 15 066 000 t in 1901, 15 746 000 t in 
1900 , 14 578  000 t  in 1899 und 14 305 000  t  in 1898. 
Danach waren die Kohlenzufuhren des Londoner Marktes 
in 1902  zwar groBer ais im Yorjahr und in 1898, sie 
blieben aber h in ter den Mengen der beiden dazwischen- 
liegenden Jah re  der Hochkonjunktur zuriick. Im einzelnen 
laGt dio nachstehende dem Coal merchant and shipper 
vom 31. Okt. d. J . entnommene Tabelle die Entwicklung 
des K o h le iiY crb ra u ch s  Londons in den letzten 50 Jahren 
erkenneu.

E s betrug der Kohleubezug Londons:

im
Jahre

auf der 
Eisenbahn zur See auf Binnen-

wasserstrafi. Zusammen
absolut pCt. absolut pCt. absolut pCt.

1850“ 551)95 1,5 3 553 304 97,7 29 479 0,8 3 637 878
1860 1 477 545 29,1 3 573 377 70,5 19 593 0,1 5 070 515
1S70 3 758 089 55,6 2 993 710 44.3 7 301 0,1 6 759 100
1880 6198 310 62,5 3 714 708 37,5 4 470 9 915 488
1888 7 619 221 60,9 4 887 583 39,0 12 250 0,1 12 519,344
1898 6 954 206 48,6 7 337 062 51,3 13 808 0,1 14 305 076
1900 7 742 269 49,2 7 988 250 50,7 15 480 0,1 15 746 403
1901 7 399 908 49,1 7 652 137 50,8 13 489 0,1 15 065 534
1902 7 360 890 47,8 8 069 898 52,2 16 686 0,1 15 447 474

Es fiel mithin im Jah re  1850 dor Kohlenbezng auf 
der Eisenbahn noch kaum ins Gewicht, da er nur 1,5 pCt. 
des Gesamtbezuges betrug, Sein A nteil erhohfce sich dann 
aber sehr schnell, im Jahrzehnt 1 8 5 0 — 1860 auf 29,1 pCt., 
von 1860— 1870 auf 55,6 pCt., um in 1880 mit
62,5 pCt. seinen Hohepunkt zu erreichen, von dem er in 
1888 erst 1,6, in 1902 dagegen 14,7 pCt. eiugebiiGt 
liat. Die umgekehrte Entwicklung zeigte dor Bezug zur 
See, auf den in 1850 97,7  pCt. der gesam ten Zufuhr 
cntfielon, die in 1880 in schudłem  Fallen auf 37,5 pCt. 
zurńckgegangen, seitdem aber in langsamem Steigen in
1902 wieder auf 52 ,2  pCt. angewachsen waren, sodalj 
London seit einer Reihe von Jah ren  wieder mehr ais die 
Flalfto seines Kohleubedarfes zur See. erhalt. Die Kohlen- 
zufulir auf BinnenwasserstraOon, dic schon in 1850 kcin 
vollos Prozent der Gesamt/.ufuhr betrug, is t im Laufe der 
Jah re  v811ig bedeutungslos gewordon. Dr. J.

Gesetzgebung nnd Y cnraltung.
B e rg p o liz e iv e ro rd n u n g  d e s  K o n ig l.  O b e rb e rg - 

a m te s  in  H a lle  vom  1. O k to b e r  1903. Das Kónig- 
licho Oberbergamt zu Halle a. S. h a l unter dem
1. Oktober d. J . eino neue, am 1. Januar 1894 in 
Kraft tretende Bergpolizoiverordnung, betrofłbnd. den Salz- 
bergbau in seinem Vorwaltungsbezirke, :erlassen, durch 
welcho die Bergpolizeiverordhung, die Sicherheitspfeiler beim 
Salzbergbau betreffond, vom 15. Oktober 1881, fnrnor die 
Bergpolizeiverordnung, betreffeud Bergoversatz beim Sa!z- 
bergbau, vom 1. September 1884 und die Bergpolizoi- 
verordnung, betreffend die Sicherung .dor Salzlagerstatton 
vor W assersgefahr, vom 1. Oktober 1890 aufgehoben 
werden.

V o rs ic h .tsb e d in g u n g e n  d e r  F e u e rv e r s ic h e ru n g s -  
g e s e l ls c h a f te n . Die Vereinigung der in Deutschland 
arbeitenden Privat-Peuerversichcrungs-Gesellschaften haben 
mit Giiltigkeit vom 1. Januar 1904  neue Yorsichtsbe- 
dingungen fiir elektrischo L icht- und K raftanlagen heraus- 
gegeben.

Diese allgemein gehalteneu Yorsichtsbedingungen bcriick- 
sichtigon nur die- Peuersgefahr und sind in Einklang 
gebracht m it den viel mehr auf Einzelheiten eingehenden 
neuen, auch ab 1. Januar 1904  geltenden Yorschriften des 
Yerbandes deutscher Eloktrotechniker, welcho auBerdem dio 
Beruhrungs- und Betriebsstórungs-Gofahreu beriicksichtigen.

Nach diesen Vorsichtsbedingungen vorlangen dic Feuer- 
Versicheriings-Gescllschaften ab 1. Januar 1904 nicht wie 
bisher nur eino Beschoinigung der erfolgten jahrlichen 
Ręyision, sondern Einsondung yon Berichten, in denen alle 
Abweicliungen von den Vorsichtsbedingungen un ter Angabe 
der erforderlichen Aonderungen und A ngabe einer Frist, 
in welcher dieso A o n d e r u ngn n - au sz u f ii h ro f f  simT,- bezeichnet 
werden miisson. _

Bei vor dem 1. Januar 1904  ausgefuhrten Anlagen 
lassen die Gesellschaften auf besondoron A ntrag  Ab- 
weichungen, wenn sio bei den vorliegenden Ortlichen 
 ̂erhaitnissen unbedenklich erschoinen, ausnahmswoise zu.
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W a g e n g e s te l lu n g  f u r  d ie  im  R u h r- ,  O b ersch le - 
s isc h e n  u n d  S a a r -K o h le n re v ie r  b e le g e n e n  Z ech en , 
K o k e re ie n  u n d  B r ik e t tw e rk e .  (Wagen auf lO tL a d e -  
gowicht zuriickgefuhrt.)

1903 Ruhr-ICohlen-
revier

Monat Tag gestellt | gefehlt
Noyember 1. 2 629 ! -

n 2. 10 920 i —
« 3. 18 429 i -

4. 18G74 -
n 5. 19 153 ! —
» 0. 18 124 . 1 302
» 7- 18 048 1 839 !

Davou

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

Rheinhafen 
(1.—7. Noyember 1903)

j Ruhrort 
Essen < Duisburg 

( Hochfeld

( Ruhrort 
Elberfeld < Duisburg 

Hochfeld

Zusammen i 111 977

12 322 
0 537 
1992

14
18
15

20 928

523

3141
Durchschnittl. !
f. d. Arbeitstag

1903 18 663 
1902 17 016 ; —

Zum Dortmundor Hafon wurdon aus dem Dir.-Bez. Essen 
im glnicben Zeitraum 37 Wagen gestellt, die in dor Ubor- 
sicht m it enthalten sind.

Fiir andere Giiter ais Kohlen, Koks und Brikotts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1.— 7. Nov. 1903 20 834 
offene Wagen gegen 16 717 in derselben Zeit des Yor- 
jah res gestellt.

Dor Yersand an Kohlen,> Koks und Briketts betrug 
iu Mengen von 10 t  (D .-W .):

Zeitraum
r, , j Ober-

i H i'1" schles. kohlen- Kohlen.
ievier r9yjer

Saar-
kohlen-
reyier*)

Zu
sammen

IG— 31. Okt. 1903 . . . 
+  geg. d. gl. (in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. ] in Prozenten 
1 .-3 1 . Okt. 1903 . . . 
,+ Seo- d- gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d. Yorj. [ in Prozenten 
1. Jan. bis 31. Okt. 1903 . 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. j in Prozenten

2G3 5 lo! 89 754 
+  11G265— 225 
-t- 4,6 | -  0,3 

504 628! 170 433 
+  32 901 -  90 
+  7,0 ! -  0,1 
4 029 879.1 472493 
-f-530438!+  44 722 
+  12,9 |+  3,1

45 359 398 623 
+  3 056 +  14 457 
-}■ 7,2 +  3,8 

85 538 760 599 
+  6 197 +  39 008 
+  7,8 +  5,4 
. 764 922J6 867 294 
+  54 790 +629950 
+  7 ,7 :+  10,1

A m tl ic h e  T a r ifv e r i in d e ru n g e n . Im Warenverzeichnis 
der badischen Ausnahmetarife 6 u. 6 a (fiir Steinkohlen usw.) 
t r i t t  eine Anderung ein, die indessen keine Anderung im 
Geltungsumfang der Ausnahmetarife' enthalt.

Mit dem 1. Nov. ds. Js . werden in den Ausnahme- 
tarif 6 vom 20. Aug. 1900 die Stat. H albstadt, Ileiners- 
dorf (Obersęhl.), Jagerndorf, Liebau, Mittelwalde u. Troppau 
St.-B. der D ir.-Bez. Breslau und Kattowitz ais Empfangs- 
stationen aufgenommen.

Mit sofortiger G ultigkeit sind die Stationen Forchheim 
(H auptbahn) u. Thalhauś in das Heft 1 des Ausnahme- 
tarifs 6 (fiir Steinkohlen usw.) einbezogen.

Mit dem 10. 11. 03 wird im Rhoin.-W estf.-mittel- 
deutschen Privatbahn - Kohlenyerkehr die Station IIolz- 
thaleben der Greussen-Eheleben-Keulaer Eisenbalin in den

*) Gestellung des Dir.-Bez. St. Johann-Saarbriickcn und der 
Reichseisenbahnen in Elsafi-Lothringeu.

Ansnalnnotar. 6 vom 1. 7. 01 ais Etnpfangsstat. auf 
genommen.

M arktberic litc .
E sse n o r  B o rse . Amtlicher Bericht vom 9. Noyember 

1 9 0 3 , aufgostellt von der Borseu - Kommission. Dio 
Notierungen fur Kohlen, Koks und Briketts sind unverandert.

Marktlage unverandert. Dio nachste Bórsen-Versammlung 
findet am Montag, den 16. Noyember 1903, nachm. 4 Uhr 
im „Berliner I lo P , Hotel H artm ann, statt.

D e u ts c h e r  E is e n m a rk t .  Auf dem deutschen Eisen- 
markte kam in den lotzten Wochen im allgemeinen noch 
nicht dio zuversichtliche Stimmung zum Ausdrucke, die 
man zu Beginn des Viorteljahres erwarten zu konnen 
glaubte, ais mit Erledigung der Syndikatsfragen die Vor- 
bedingungen dazu einigermaGen gegeben schienen. Ver- 
schicdene Umstiinde lieBon ein festeres Yertrauen in die 
Situation noch nicht aufkommeri. Unerquickliche Yer- 
haltnisso griffon namentlich auf dem Feinblechmarkte Platz 
durcli den Kampf der Verbandswerke gegen dio auBen- 
stehonden. W eniger ruhig ais vordem hat man in der 
letzten Zeit wieder die Nachrichten vom amerikauischen 
Markte aufgenommen, dessen zunehmende Flaue eine Roh- 
eiseneinfuhr von dort stark  in den Bereich der Moglichkeit 
goriickt hat, wenn auch zu direkten B^sorgnissen noch 
kein Anlafi gegeben ist. Tątsaęhlich hat aber der Umfang 
des Ausfuhrgeschiiftes im vergangenen Monat ziemlich 
eingebuGt. Bei einigen Erzeugnissen, wie Tragern und 
Schienen, macht sieli durch die vorriickende Jahreszeit 
ein stillerer Yerkehr bemerkbar. Im ubrigen blieben die 
Werke wio in den Yormonaten durchweg gut beschaftigt 
und konnten dio Preise behaupten. Mehr wird auch fiir 
das W intergeschaft kaum zu erwarten sein. Eine tat- 
sacliliche Belebung h a t Stabeisen in den letzten Wochen 
erfahren, besonders durch die inzwischen bewirkten groCen 
Abschlusso des Zwischenhandels.

In O b e r s c h le s ie n  lassen die M arktverbaltnisse fiir 
Roheisen noch einigermaBen zu wiinschen. Dio Lager- 
bestande haben nach wio vor nur eine schwache Abnahmo 
erfahren. Die Yerhandlungen iiber dio Erneuorung des 
Syndikates sollen orst dann eingeleitet werden, wenn iiber 
den allgemoinen Stahlwerksverband Endgiiltigos beschlossen 
ist. Alteisen h a t gleichfalls noch wenig befriedigen konnen 
und war im Preise ziemlich gedriickt. Halbzeug stelit 
YerhaltnismaBig giinstiger. Dio Walzwerke blieben im 
ganzen gu t und regelmaGig beschaftigt. Zum Teil lagen 
durch Bestellungen der Handler groBero Auftriigc vor. 
Wenig Besserung wird in Grobblechon verspurt, wahrend 
die Feinblechwalzwerko zum Teil etwas besser bosetzt 
waren. In Walzrohren blieb der Absatz befriedigend. 
Auch Drahto und Drahtstifte blieben in Preis und Nach- 
frage stetig.

Betrelfs des r h e i n i s c h - w e s t f i i l i s c h e n  Marktes 
folgen hier noch besoudere Mitteilungen. In E i s e n e r z  on 
herrschte reges Leben. Die Yerbraucher traten im Sieger- 
landc in A nbetracht des nahenden W inlers, der die E r
zeugung rermindert, mit starkerem Bedarf an den Markt. 
Auch im Nassauischen herrschte andauernd rege Tatigkeit. 
Die Preise sind unverandert. Der R o h e is e n m a r k t  war 
im Siegerlande in der Hauptsache still. Die lotzten 
Wochen haben wenig Neubestellungen gebracht. Das
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Syndikat yerfugt iiber ein yerhaitnismaBig unbedeutendeś 
Arbeitsquantum , da fiir das letzte Yierteljalir in un
gewóhnlich beschrankten Posten bestellt worden is t uud 
daruber hinaus noch kaum Auftrage gebucht worden sind. 
Stark er war die Abnalime nur in  GieBcreiroheisen. H a l b -  
z e u g  kam im ganzen in unverandertem Umfang zum Ver- 
sand. Ein gewisser Ausfall im Ausfuhrgeschafte wnrde 
durch starkeren iulandischen Bedarf ausgeglicheu. Ab- 
schlusse fur nachstjahrige Lieferung sind noch nicht 
bckannt. Die Preise bleiben nach YerbandsbeschluB fiir 
das erste Y ierteljahr 1904 unverśindert. Den S c h r o t t -  
m a r k t  keunzeichneto wiederum groBe Festigkóit. Der 
Geschaftsverkehr war ungewóhnlich rege und stellenweise 
sogar durch eiue gewisse K nappheit des Materials gehemmt. 
A uf dem W alzeisenmarkto blieb die Besserung im wesent- 
lichen auf S ta b e i s e n  besclirankt. Die Einkaufe der 
H andler fiir den W inter haben in den letzten Wochen 
reges Leben gebracht. Die allgemeiue Stimmung is t auf 
beiden Sei ten zuversichtlicher go worden. Den W erken is t 
nunmehr b is zum 1. A pril des naehsten Jahres bereits 
regelmaBige Beschaftigung gesichert. Eine weitere Bolebung 
is t im Zusammenhang mit den Yerdingungen seitens der 
S taatsbahnen zu erwarten. In  FluBstabeisen sind die 
Werke namentlich stark  in Anspruch genommen. Die 
Preishaltung is t fester, und es sind keine Unterbietungen 
mehr yorgekommen. In  SchweiBstabeisen kann dio Be
schaftigung je tz t ebenfalls befriedigend genannt werden. 
T r i ig e r n  is t die jetzige Jahreszeit n icht mehr giinstig, 
und die Beschaftigung, die sich die Werke durch auslandische 
Auftrage verschaffen, is t n icht grade lohnend zu nennen. 
Auch in S c h io n e n  sind bei abnohmeudem Inlandbedarf 
A usfuhrauftrage zum Teil nur durch grSBere Preisnach- 
lasse erkauft worden. Dio B a n d e is e n w o r k e  blieben 
bislang regelmaOig beschaftigt, namentlich dnrch die 
Inlandnaćhfrage. In  G r o b b le c l i e n  is t noch keine 
Besserung eingetreten. Die Nachfrage leidet durch die 
Flaue in den verbrauchenden Betrieben, besonders im 
Schiffsbau. Zu einer yollen Boschaftigung reichen die Yor- 
liegenden Auftrage nicht aus. Noch ungunstiger liegen 
F e in b le c h e .  In dem lebhaften Kampfo des Yerbandes 
gegen den starken W ettbewerb der auBenstehenden Werke 
sind Mitte Oktober vom ersteren die Preise um volle 15 JL  
herabgesetzt worden. Das Geschaft wird nach dieser Er- 
schutterung jedenfalls noch lange Zeit m it ungeregelten 
Y erhaltnissen zu rechnen haben. In W a lz d ra h t .  und 
g e z o g e n e n  D r i ih te i i  is t eine Besserung unyerkennbar. 
Die V erbraucher treten mehr und mehr aus ihrer Zuruck- 
haltung  heraus, wenn auch meist nur fiir den unmifctelbaren 
Bedarf bestellt wird. In D r a h t s t i f t e n  b a t sich der 
A bsatz etwas Yermehrt, doch sind die Preisyerhaltnisse 
nach wio vor unbefriedigend. E o l i r e n  verzeichneu nicht 
m ehr die Regsamkeit des Somm ergeschaftes: der Betrieb 
wird m it der Yorruckenden Jahreszeit m it Unterbrechungen 
zu rechnen haben, da schon je tz t die Yorhandene A rbeits- 
luenge unzureichend is t. Gas- und Siederohre hatten sich 
nur Yorubergehend etwas belebt uud sind im iibrigen un- 
Yeriindert. Die E is e n g ie B e r e ie n  verfugen iiber be- 
friedigendere, und im ganzen auch etwas lohnendere Be
schaftigung.

Die B a h  n w a g e n  a n  s t a l  t e n  haben bislang Yergeblich 
auf grófiere Bestellungen der BahnYerwaltung an rollendem 
Materiał gew artet. Ziemlich allgemein Yerzeichnet man A rbeits- 
m angel und unlohnenden Yerkauf. Bei den M a s c l i in e n -

1. Sept. 1. Okt. 1. Nov.
JC. JC. JC.
140 140 140

6 7 -0 8 67 67

56 56 56
6 6 -6 7 67,50 67,50

62 — —

57,50 5 7 -5 8 67,50-58
120 110— 112 120

110-112 120 107,50— 112

105 105 105

f a b r ik e n  u n d  den K o n s t r u k t io n s w Te r k s t a t t e n  hat die 
Besserung augehalten, und man g laub t auf regelmaBige 
Beschaftigung den W inter hindurch rechnen zu konnen. 
Die erzielten Preise lassen allerdings nocli bei boiden zu 
wunschen.

W ir stelien im folgenden dio Notierungen der letzten 
drei Monate gegenubor:

Spateisenstein gerostet . . .
Spiegeleiseu mit 10—12 pCt.

M a n g a n ...............................
Puddelroheisen Nr. I, (Pracht- 

grundlage Siegen) . . . .
Giefiereiroheisen Nr. I  . . .
B essem ereisen.........................
Thomasroheisen franko . . .
Stabeisen (Schweifieisen) . .

„ (Flufieisen) . . .
Trager, Grundpreis ab Burbacb 
Kesselbleche von 5 mm Dicke 

und starker (Mantelbleche) — — —
Siegener Feinbleche aus FluR-

e i s e n .................................... 137,50 137,50 123
Kesselbleche aus Flufieisen (SM) 150 150 150
Walzdraht (FluGeisen) . . . 120—125 120—125 120—125
G ru b en sch ien en .......................  108 108 108

X E n g lis c h e r  K o h lo n m a rk t .  Der englische Kohlen- 
m arkt h a t sich in den letzten Wochen im Norden und in 
Wales mit zicmlichor Festigkóit behaup te t; namentlich iu 
Wales h a t der M arkt durch ansehnliche Bestellungen auf 
nachstjahrige Lieferung an  Ila ltung  gewónnen. In 
Maschinenbrand ga lt in N orthum berland und Wales das 
Hauptinteresse zeitweilig der Entw icklung der Dinge im 
fernen Osten, und tatsachlich sind groBe Posten  fur RuB- 
larid und Japau gebucht wordeu; doch machten zuletzt die 
Aussichten auf eine friedliche Beileguug ihren EinfluB dahin 
geltend, daB die Verbraucher fur m ichstjahrigen Bodarf 
sich zuruckhaltender zeigen, indem sio boi Yermeidung 
eines Krieges eher auf riickgaugigo Tendenz rechnen. 
Bemerkenswert is t auf den nórdlichen M arkteu eine un- 
gewólmliche Zunahme im Yerbraueh von Gaskohle. In  den 
Midlands hat man bislang vergeblich auf Besserung gewartet. 
Dem Hausbraudgeschaft is t die FortdaHer der mildon 
W itterung noch durchaus ungiinstig gewesen. Fiir die 
jetzige Jahreszeit is t es etwas ganz Ungewóhnliches, daB 
die Preise sich nur miihsam behaupten lassen und die 
Fórderzeit noch durchweg auf etwa Yier Tage besclirankt 
ist, wie in Lancasliire, Derbyshire uud Yorkshire. Geringere 
Stuckkohlen blieben in den D istrikten des M ittellandes 
ebenfalls Yernachlassigt. Gesteigerten A ndrang yerzeichneten 
aber verschiedene Sorten Klcinkohle, namentlich in Zu- 
sammenhang mit einer gewissen Belebung der Baumwoll- 
industrie und oiniger Yerbrauchender Betriebe. Die be- 
schrankte Erzeugutig Yerursaclite sogar in Lancasliire 
Knappheit, doch gewannen die Preiśe bei dem Wettbewerb 
der AuBondistrikte gar nichts. —  In  N o r th u m b e r l a n d  
und D u rh a m  entspricht das Geschaft im ganzen den Er- 
wartungen. In  Maschinenbrand sind die Gruben regel- 
maBig beschaftig t, doch war der M arkt zuletzt still. 
Beste Sorten notieren 9 s. 10 d. bis 10 s. f.o.b. Tyne, 
zwoite 8 s. 6 d. bis 9 s. Die Preise leiden einigermaBen durcli 
das starkere Angebot von Dnrhamkohlen. Maschinenbrand- 
Kleinkohle geht zu 4 ,s. 9 d. In  Gaskohle sind die Gruben 
weit mehr in Anspruch genommen ais im Yorigeu W inter, 
und man reclinet bald auf volle B eschaftigung; fiir dies- 
jahrige Lieferang werden die Preise, je  nach Q ualitat, auf



14. November 1903. -  1119 - Nr. 46.

8 s. 3 d. b is 8 s. 9 d. gehalten , fiir nachstjiihrige auf 
8 s. 6 d. Buukerkohle is t in groBen Mongen vcrfiigbar 
uud daher schwach zu 8 s. 6 d. iu uugesiebten Sorten. 
Hausbrandsorten ziehen allmahlich etwas an. GieBereikoks 
is t fest zu 16 s., m ittlerer Hochofenkoks zu 14 s. 6 d. 
In L a n c a s h i r e  ubersteig t das Angebot in besseren Sorten 
Stuckkolile zu Hausbrandzwecken noch immer die Nachfrage. 
Die Preise haben sich nicht mehr ais behaupten lassen, 
dio Gruben waren stellenweise sogar zu Preisnachliissen 
bereit. Im  SOdwesten notieren beste Sorten Wigan Arley 
13 s. 6 d. bis 14 s. 6 d., zweite Sorten Arley und Pemberton 
11 s. bis 12 s. 6 d., gewohnlicher Hausbrand 9 s. 6 d. bis 
10 s. 6 d. Gewohnlicher Maschinenbrand und Schmiede- 
kolile kommt auch in mehr ais ausreichenden Mengen auf 
den M arkt und is t nur schwach im Preise zu 8 s. 3 d. bis 
8 s. 6 d. Kleinkohle ist, wie oben beinerkt, kuapper und 
dabei besser g-efragt; die Proiso kommen aber nicht Yom 
Fleck und bewegen sich, je nach Qualitat, zwischen 4 s. 
und 6 s. 9 d. In  C a r d i f f  waren die letzten Wochon eine 
Zeit regon G eschiiftsverkehrs; eine ganze Reihe yon groBeren 
Kontrakten is t inzwischen geta tig t worden und weitere 
stehen in Aussicht. Die W itterung war dem Ausfuhr- 
geschaft zuletzt gunstiger; damit wurde die. Forderung auf 
den Gruben regolmaBiger und 'd ie Preise' gewannen an 
Festigkeit. Iu  Maschinenbrand durften die jetzigen Preise 
bis JahresschluB  jedenfalls gesichert sein. Beste Sorten^ 
notieren 14 s. 9 d. bis 15 s. f.o.b. Cardiff, zweite’ 14 s.

d. bis 3 ,
3

bis 14 s. 6 d., goringere 13 s. bis 13 s. 6 d. Kleinkohlen 
sind boi besserer Nachfrage gleichfalls fester zu 5 s. 9 d. Tyne—London
bis 8 s., je  nach Qualitat. Halbbituminose Monmouthsliire- — Hamburg . . 3 „ 9
kohle is t in P reis und Nachfrage fest; beste Sorten be- — Swinemiinde . . 3 „  1 0 '/2 »
haupten sich auf 12 s. 6 d. bis 13 s. 6 d., zweite auf Stockliolm . . 4  „ 6
l i s .  3 d. bis 11 s. 9 d. Festigkeit herrschte zuletzt auch — Genua . . . 4 „ 9

Marktnotizen iiber Nebenprodukte. (Auszug aus dem Daily Commercial Eeport, London.)

in Hausbrand und anderen bituminOsen Kohlen. Bester 
Hausbrand erzielt 16 s. 6 d. bis 17 s., beste bituminóso 
Rhoudda Nr. 3 14 s. 9 d. bis 15 s., Nr. 2 11 s. bis 11 s. 3 d. 
Koks ist seit einiger Zeit schwacher, Hochofenkoks zu 17 s. 
bis 18 s., Giefiereikoks zu 18 s. bis 19 s., Spezialsorten 
zu 22 s. bis 23 s.

M e ta llm a rk t .
561/. 5 s. — d, bis 59 L. 

■i ,, 58 ,,
Kupfer, m att, G.H.

3 Monate . . . 56 ~  „ — „
Zinn, flau, S traits 115 „ — „ — „

3 Monate . . . 116 „ 2 6 „
Blei, ruhig, weiclios

fremdos . . . 11 1 „  3 „
englisches . . 11 „  10 „ — .

Zink, ruhig, G .O.B. 20 „ 1 5 „  6„
besondere Marken 21 „ 5 „ — „

118 „ 
119 ,, 

U  „ 
U  » 
21 „ 
21 ..

2
12
12

C
12

2
7

N o tie r u n g e n  a u f  d e m  e n g lis c h e n  K o h le n -  
F r a c h te n m a r k t  (Borse zu Newcastle-upon-Tyne).

K o l i lo n in a r k t .
Beste northumbrische

— d.,
6 „  
6 „ 
6 „

3 „ 
6 « 
6 „ 
6

u n d

Dampfkohle 
zweite Sorte . .
kleine Dampfkohle 
Durham-Gaskohle .
Bunkerkohle . .
Hochofenkoks . .

9 s. 6 
8 » G 
4 „ 9

14 „ 9

d. bis 9 s. 10V2(Z. f.o.b., 
8 9 'łj »  u U °  łł

F r a e h t e n m a r k t .  
. . . 3 s. 3

am Tees.

. 4  %  d. 
10 „

4. Nor. 11. Nov.

L . ■
von
»■ d. T ,

bis
s. d. L.

yon
3. d. L .

bis
d.

I - - 17* — — 2 — — 1% — — l ,5/,o
12 2 6 — — — 12 2 6 — — —

— 10 — iov* — — 1072 
7 %

— — —
| - _ 7‘/2 — — 7% — _ — 8
1 -- 7 -- — -- — — 7 — — 7 Va
j _ _ 8</2 ----- 9 — —  . 9 — — 97,
i - 1 6 — 1 6V* — 1 G — i CU/z

_ — — — — 1-74 — —
— 2 — — — — 2 — —

| - 1 ----- _ _ . — 1 — — —

46 9 — 50 — 48 G — 49 0

Teer p. g a l i o n ....................................
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. t.
Benzol 90 pCt. p. g a lio n ....................
m 50 ,  ......................................
loluol p. g a l io n ....................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion .
Karbolsaure 60 pCt.................................
Kreosot p. g a l i o n ...............................
Anthracen A 40 pCt...............................

B 3 0 -3 5  pCt......................
Pe:li p. t. f.o.b........................................

P a te n tb e r ie lit.
Anmeldungen,

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

Yom 2. 11. 03. an.
12 e. S. 16 174. Gasreinigungszentrifnge. John Saltąr j r , 

Philadelphia; Y ertr.: H. Nenmann, Koln-Deutz, Neuhoflerstr. 31. 
30. 9. 01. , „ .

131). W. 19 4S8. Vorrichtung zur Regelung der Speisung 
von Dampfkesseln. William Arthur Percy Werner, London; 
V ertr.: Paul Buckert, Pat.-Anw., Gera, Beu6. 11. 8. 02.

24 a. H. 28 857. Beschieknngsvorrichtung, boi der aer 
Brennstoffbehalter behufs Abgabe des BrennstofTes unter stanuiger 
Wirkung eines Gegengewichts steht. Ludw. Helg, aacnen, 
Bachstr. 25. C. 9. 02.

24 a. K. 23 590. Regelungsvorrichtung fur Feuernnga- 
anlagen; Zus. z. Pat. 145 081. Kowitzke & Co., Berlin. 25. 7.02.

Vom 5. 11. 03 an.
51). G. 18 799. Bergeversatzverfahren. Th. Giller, Miilheim 

a. d. Ruhr. 21. 8. 03.

G ebrauchsinuster-E intragungen.
Bekannt gemaeht im Eeichsanzeiger vom 2. 11. 03.

4 d . 210 357. Zundrorrichtung fur Grubensicherheitslampen, 
bei der das Ziindband vor einer Ritzfeder an einem Scliarnier- 
fuhrungsbock voiiiber gezogen wird, dessen oberer Teil durch 
einen Deckelsehlitz in gespannter Lago gehalten wird. Bochum- 
Lindener Ztindwaren- und Wetterlampenfabrik Carl Koch, Linden 
i. W. 24. 8. 03.

5(1. 210 243 . Bergeversatztuch mit Ober einer Anzahl vou



Nr. 46. -  1 12 0 14. November 1908.

Gewebsfaden flott liegendem Yerstiirkungsdraht, Kordel o. dgl. 
Carl Petri, Alfeld a. d. Leine. 28. 9. 03.

191). '209 038. Brauserohr- bezw. Brausekorpersprengwagen
mit durch Druckluft yerantaGter, erhohter Sprengweite. Georg 
Dietmayr, St. Ingbert, Rheinpf. 15. S. 03.

21 f. 210 Utlł. Elektrische Grubenlampe mit auf eiuem 
erhohten Teil der Yorderwand des Gehauses augebrachter, von 
einer Glaskapsel umschlosseUer Gluhlampe. Julius Beifibarth, 
Nurnberg. Platnersberg 16, u. Mas Schneider, Dresden-Plauen, 
Bienertstr. 17. 10. 9. 03.

21 f. 210 365. Elektrische Grubenlampe, bei welcher die 
Ladekontakte durch einen einen Teil des Deckelverschlusses 
bildenden, lappenartigen Ansatz des Deckels verdeckt sind. Julius 
Beifibarth. Nurnberg, Platnersberg 16, u. Mas Schneider, Dresden- 
Plauen, Bienertstr. 17. 10. 9. 03.

24 a. 210 671. Hinter dem Rost augehrachter, parallel zur 
Feuerbruckenwand mittels Hebela und Welle bewegbarer Dreh- 
schieber ais Zugabsperryorriohtung fiir Flammrohre, der vor dem 
Oeffuen der Feuerture geschlossen werden muB, Iiather Dampf- 
kesselfabrik vorm. M. Gehre, Akt.-Ges., Rath. 25. 9. 03.

241). 210 562. Auf der in den Sanimelbehalter fur den 
Kohlenstaub hineinragendeu, rerlangerten Yentilatorwelle ange
ordnete Transportscbnecke zur Zufuhrung des Kohlenstanbes. 
Otto Horeuz, Dresden, Pfoteuhauerstr. 43. 6. 10. 03.

24 e. 210 291. Dampferzeuger fur Sauggasgenerateren, der 
zwecks einer guten Wasserdampfcrzeugnng mittels eines an dem 
Terdampfer Yorhandenen Rippenkranzes in denFlugaschensammler 
eingesetzt ist. K. Herold, Berlin, Katzbachstr. 2/3. 9. 9. 03.

24 f. 210 275. Mehrteilige Rosteinrichtung mit aufwarts 
gerichteteu Zahnen uud bewegbarem Mittelrost. Robert Winter, 
llannoyer, Arndtstrafie 21. 14. 8. 03.

r»0 e. 210 -157 .  Kollergangsiebplatte, bei welcher die Loclier 
derart rersetzt sind, daG dem Loch der einen Reihe jedesmal 
ein Steg der anderen Reihe gegenuberliegfc. J. C. Storring & Co., 
Yorde i. W. 3. 10. 03.

7Sd. 210-193. Yorrichtung zur elektrischen Zundung unter 
Yerwendung von Driihten hohen Widerstandes. mit Einklemmung 
letzterer mittels isolierenden Stopsels. H. Litterscheid, Frank
furt a. M.. Kaulbachstr. 13. 11. 9. 03.

D eutsche P a te n te .
l a .  145 371. vom 28 . Jan . 02 . F r i t z  B aum  in  

H o rn o  i. W o s tf . Yerfahren zum KIOren des Abwassers 
beim Enticassern ron Kohlen. Br zen u. dgl.

Die Entwaisserung des Gutes findet auf einem endlosen, durch- 
brocheuen, mit Seitenblecheu h vcrsehenen Fórderbande g statt.

Die durch die Lutte a anf das Fórderbaud g aufgegebeue 
Kohlenschicht wird in der Weise zur Klarung des Wassers der 
nachfolgenden Massen benutzt, da fi in der Lutte a ein Sieb- 
boden b Yorgesehon ist nnd das mit Kohlen o. dergl. belegte 
Forderband in der Pfeilrichtung unter demselben entlaug gefuhrt 
wird. Durch den Siebboden b wird dem ankommeuden Gut ein 
grofier. bezw. der Hauptteil des Wassers entzogen, welches auf

die darauter herg-efuhrtea Kohlen o. dergl. herabiSUt, dieselben 
durchsickert utld so geklart wird. Um das unmittelbare Auf- 
treffen des durch b fliefienden Wassers auf die Kohlenschicht 
und damit Spul wirkungen zu venneiden, wird dicht oberhalb

der vom Forderband g getragenen Kohlenschicht ein Yerteilungs- 
sieb m angeordnet, das die Stofikraft des Wassers auffangt und 
dasselbe ruhig und gleichmiifiig iiber die Kohlen yerteilt. Der 
Siebboden m kann liinger ais der Siebboden b sein, auch konnen 
mehrere Siebe m vorgeseheu werden. Schliefilich kann auch 
dem Gut an einer hiiheren Stelle der Rinne a das Wasser ent
zogen und dieses auf die Yertoilungssiebe m geleitet werden

I b .  145 036, yom 13. Marz 02 . M o ta l lu r g is c h a  
G e s e l l s c h a f t  A .-G . in  F r a n k f u r t  a. M. Yerfahren 
und Yorrichtung zur niagnetischen Aufbereitung wiihrend 
des freien Falls des Gutes durch die wagereehtcn Ring- 
felder von Topf- und Glockemnagnetcn.

Die Yorrichtung ist ohne bewegte Teile. Das Gut fliefit 
aus dem Aufgabetrichter g iiber den Kegel h in gleichmiifiig 
dunner Schicht dem homogenen Ringfelde eines unipolaren 
Glockemnagnetsystems zu. Die magnetischen Teilchen erfahren 
wahrend des Hindurchgleitens durch das Magnetfeld eine Ab- 
lenkung in radialcr Richtung, sodafi sie in den inneren Auffang- 
trichter m fallen, wahrend das Unmagnetische in dem aulJeren, 
zum Trichter m konzentrischen Trichter n aufgefangen wird.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Glockenmagneteu, dessen 
Kern b vou der Spule c umgeben ist, ist kein Polspalt vor- 
handeu. Die obere Polschcibe a und die untere e werden yiel- 
mehr durch einen Eisenniautel d yerbunden, der die Kraftlinien 
yon Pol zu Pol leitet. Bei 1 ist der Eisenquersclmitt des 
Mautels d erheblich yerengt, wodurch die magnetischen Kraft
linien zum Austritt aus dem Eisen und U ebertritt in die Luft 
yeraulafit werden.

Es entsteht so ein ausgebauchtes Streufeld. Dieses Feld
erlialt infolge des dunnen „Polisthmus" eine betriichtliche 
•Breitenausdelbuung und nimmt. nach unten und oben allmahlich 
an lutensitat ab. Das Gut fallt vom Kegel h in dunner Schicht 
in den Spalt i zwischen der aufieren Umkleidung und dem 
Maguetsystem. Eine Ringleiste k fiingt das Gut auf und ver-

anlafit dasselbe. you der sich auf k bildenden kleinen Bóschung 
ruhig und gleichmafiig dem ausgebauehten Felde zuzufallen, wo 
das Maguetische in den Trichter m hinein abgelenkfc wird.

Bei dem Gloekcnmagneten nach Fig. 2 fiillt das Gut nicht, 
wie nach Fig. 1, iu Richtung der Kraftlinien an einem ausge- 
bauchten Felde yorbei, souderu durch einen ringfórmigen Feld
spalt quer zur Richtung der Kraftlinien.

Es sind hier zwei getrennte Kreispole N  und S Yorhanden, 
zwischen denen ein Yertikaler Feldspalt f freibleibt. Das Gut 
tr it t  hier Yom Mantę! h  durch einen Kreis yon Lochem in den 
Kmgspak i und yon der auftangenden Ringleiste k durch den 
Feldspalt f, s

a d .  145 051, vom *24. Jun i 02 . P e t e r  T h ie l-  
m a n u  u. J o s e f  S t a e h e l s c h e i d  iu  D u i s b u r g .  Fórder- 
gestell mit beiceglichem Boden zum selbsitdtigen Auf- und 
Ablauf der Wagen.
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Damit die Forderwageu selbsttatig auf das Fordergestoll 
auf- bezw. vou dem Fordergestell ablaufen, ist dasselbe derart 
ausgebildet, dafi seine Bodenplatfce mit dem Geleise beim Auf- 
setzen schrag gestellt wird. Dieses wird durch die Caps oder 
Noeken e e', die beweglichen bezw. yerscliiebbaren Stifte d d' 
und die unten an der Biihne befiudlichen Schieber oder dergl. 
g g' hcrvorgerufen.

An der Seite, nach welcher der Forderwagen ablaufen soli, 
stiitzt sich . der Rahmen direkt vermittels des Bolzens P auf 
das Caps e', wobei der Bolzen d ' durch die Oeffnung f' der

Bodenplatte b des Gestelles greift. An der anderen Seite ist 
dio Oeffnung f durch den Schieber g geschlossen, sodafi der 
Bolzen d unter den Schieber fa(3t und so die Schragstellung 
der Bodenplatte bew irkt.' Die Schienen des schrag gestellten 
Bodens des Gestelles liegen nun beiderseits in gleicher Hohe 
mit den in die Strecken fuhrenden Schienen. Wird ein Wagen 
zugeschoben, so rollfc derselbe selbsttatig bis an dio Ausehlagę % 
heran und bleibt hier nunmehr stehen. Der Porderkorb wird 
nun angehoben, und die Platte b kommt langsam in die wagc- 
rechte Śtellung. Wenn der Korb obon angekommen ist, stellt 
sich die Bodenplatte desselben wiederum selbsttatig schnig, so 
daG der Hund abliiuft

5(1. 145 053, vom 22. Jan . 03. E m il B e r g e r t  
in  J o l i a n n e s b u r g ' (S iid a f r ik a ) . Doppelschleuse fiir 
zwcigeleisige Strecken.

Die Erfindung liegt darin, dafi bei Schleusen in zwei- 
geleisigen Strecken in jedem Augenblick der Durchschleusung 
die Wetterscheide gesichert ist. Zu diesem Zweck ist die 
Schleuse in  ihrer ganzen Lange durch eine wetterdichte Liings- 
wand a, b in zwei Halften getoilt und jede dieser.Hiilfteu durch 
eiue Tiir an jedem ihrer Enden yerschlossen.

Die Forderung bewegt sich iu der durch die geraden Pfeile 
augedeuteten Richtung, und die Tiiren offnen sich um die Dreh- 
punkte c nach der durcli die gebogeuen Pfeile gekennzeichneten 
Richtung.

In dem durch Stricheluug gekennzeichneten Teil der Strecko 
herrscht Untcrdruck, wahrend in dem von diesem durch die 
Schleuso getrenriten Teil gowuhnlicher Luftdruck herrscht.

I 0 a .  145 054, vom 12. April 02. S a c h s i s c h e  
M a s c h in e n f a b r ik  vo rm . R ic h . H a r tm a u u  A k t i e n -  
G e s e l l s c h a f t  in  C h o n in itz . Yorschubbewegitngsein- 
richtung fiir StdMpfvorrichtmgcn mit mehreren wechsel- 
weise gehobenen Stcinpcln,

Die bei jedem Stempelspiel crforderliche Verschiebung der 
Stampfyorrichtung erfolgt in zwei Absatzen, und zwar wahrend 
des ersten Teiles des Stempelhebens und wiihrend des ersten 
Teiles des Stempelfallens. Das Verscliieben der Stampfyorrichtung 
E lit also weder mit dem Auftreffen eines Stempels auf das 
Stampfgut, nocli mit seinem Aufrnhen auf dcm letzteren zu- 
sannnen. Hierdurch wird ein unbehiudertes Wandern der 
Stampfyorrichtung ermoglicht, Das Wcsen der Arorschnb- 
bewegungsciurichtung liegt darin, daB die Welle, yon welcher 
aus iu bekannter Weise durch Yermittelung yon Zugstangen 
die den Yorschub bewirkenden Schaltjclinken bewegt werden, 
doppelt so viele Umdrehungen macht ais die Kurbelwelle, yon 
welcher aus das Heben der Stempel erfolgt.

2 I n .  144076, vom 1(3. Sept. 02. H e in r .  S t in r
in  D re s d o n - P la u e u .  Unterbcschhkiuigsfcucrung mit 
hinten durch einen Kost, vorn durch eine schriige Wand 
begrcnztem Verbrcnniingsrinim.

Der triehterformige Yerbrennungsraum g wird toru durch 
die schriige Wand s und hinten durch den Rost p begrenzt. 
Die Kohlenschicht brennt allmiihlich von oben ab. Die Luft- 
zufuhrung erfolgt durch den Kost p. Dieser geht unterhalb 
der schriigen Wand s in die muldenfórmige, undurchbrochene 
Platte r iiber Die Beschickung erfolgt vou der Oeffnung f ans 
durch den Yorraum e mit Hillfe einer Kriicke.

Die Oeffnung o zwischen der schriigeu Wand s und der 
Jlulde r yereugt sich nach dem Yorraum e zu. Der durch o 
geschobene Brennstoff sackt sich deshalb nach Zuriickziehcn der 
Kriicko uud fallt nur zum geringen Teil nach e zuruck. Er 
schliefit infolgedessen im Yerein mit dem nachgeśchobenen 
frischen Brennstoff den Verbrenuungsraum unter der Wand k 
nach aufien ab.

2 7 b . 141 644, vom 17. Okt. 02. A lb e r t  K r y s z a t  
in B o r l in .  Kiildeinrichtung fiir Kompressorcn und 
andere Maschinen.

Die Kuhleinrichtung ist insbesondere der Yerwendung an 
Hochdruckkompressoren angepaCt, wobei ein oder mehrere 
Kompressorzylinder iunerhalb eines geschlosseneu Gehauses ein- 
gebaut sind" Die Eiurichtung selbst besteht aus einer vom 
Triebwerk der Maschine mitangctriebenen Kompressorpumpe, 
welche ein gasfiirmiges Mittel, z. B. Luft, aus dem oberen Teil 
des Gehauses absaugt- und im unteren Teil desselben durch eine 
Duse hineinpreSt. Infolgedessen wird hier Eipansion des ge- 
prelJten Mittels und dannt eine Kiihlwirkung erzielt. Die Kiihl- 
wirkung steigert sich im Yerhaltnis des Schnellbetriebes der 
Maschine, uud je mehr Arbeitswarine entsteht, desto wirksamer 
yollzieht sich der Warmeaustausch durch die Kiihlmittel- 
zirkulation.

Der Yorteil dieser Kiihlung gegenilber der direkteu Kiihlung 
durch Wasser besteht hauptsachlich darin, daG man mit dieser 
Anordnung jede crforderliche tiefere Klihlungetemperatur er- 
reichen kann, wahrend bei direkter Kuhlung nur durch die 
gegebene lokale Temperatur des Gebrauchskiihlwassers eingewirkt 
werden kann.

2 ? b .  144703, voin 4. Nov. 02. C h a r le s  H e n ry
S c h i l l  in  M a n c h e s te r .  Gebliise oder Kompressor fiir 
Luft oder Gase.
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Im oberen Teile des 
Zylinders sind drei Kolben d, 
e,"f ubereinauder angeordnet, 
von deuen der unterste d 
durch zwei IColbenstangen g 1 
mit deu entsprechenden 
Krummzapfen c1 der Welle e 
yerbunden ist. Der mittlere 
Kolben e ist durch zwei 
Kolbenstangen g2, die 
gleitend oder mittels Stopf- 
bilchsen durch den Kolben d 
gefuhrt sind, mit zwei 
Krummzapfen c2, die um 
120 0 gegen die erstge- 
naunten c1 yersetzt sind, 
yerbunden, wahrend der 
dritte Kolben f durch eine 
Kolbenstange g3, die durch 
die beiden anderen Kolben 
gefuhrt ist, mit einem 
Krummzapfen c3, der gleich- 
falls um 120° gegen die 
beiden anderen c1 c2 yersetzt 
ist, in Yerbindung steh t 

Jeder Kolben ist mit 
einer A nzahl yonRuckschlag- 
yentileu yersehen, welche 
sich nur nach der Aus- 
trittsoffnung am oberen 
Ende des Zylinders offnen 
konnen; der Lufteintritt er
folgt durch eine Oeffuung 
unterhalb des Kolbens d. 

Die Kolben wirken nun derart, daB in jedem Augenblick 
mindestens einer sich aufwiirts gegen die AustrittsoiTnung bewegt, 
wobei dieser Kolben bezw., wenn zwei Kolben sich gleichzeitig 
nach oben bewegen, der rascher laufende von ihnen die Luft 
zwischen ihm und dem naehsten Kolben nach oben und durch 
die Riickschlagyentile im Kolben oder den Kolben bezw. die 
Luft zwischen dem obersten Kolben nnd dem Zylinderende nach 
der Austrittsuifnung prefit. Ilierbei entsteht hinter dem Kolben 
ein Yakuum, bis er das Ende seines Aufwiirtshubs erreicht hat, 
worauf die Pressung der Luft durch den naehsten Kolben erfolgt 
usw. Es ergibt, sich hieraus, daB die Luft aus der Austritts- 
offmmg i annahernd in ununterbrochenem Strome austritt.

4 0 a . 145820, vom 19. April 02. Dr. R ic h a r d  
E s  c a l  e s  in  M u n c h e n . Yerfahren zur Hcrstęllung von 
Mełallen oder Metalloiden oder Legierungen derselben.

Yersuche haben ergeben, dafi ais Reduktionsmittel auch die 
Metalle der seltenen Erden, insbesondere Thorium, Cer, Lanthan, 
Didym, Titan, Zirkonium yerwendet werden konnen.

Diese Metalle, welche man ais Gemische oder Legierungen 
unter sich oder auch mit anderen Metallen aus dem Monazitsand 
und iihnlichen Mineralien oder auch aus der nach Abscheidung 
des Tlioriums. verbleibeudeu Masse am besten auf elektro- 
chemischem Wege erhalten kann, besitzen sogar ein noch grofieres 
Reduktionsyermogen ais das Aluminium. Gut verwendbar sind 
auch die Legierungen der genannten Metalle mit Magnesium 
und besonders mit Aluminium, wie solche bei der Elektrolyse 
der Yerbindungen der genannten seltenen Erdmetalle in Kryolith 
erhalten werden.

Fur dio Reduktion yerwendbar sind auch die Carbide der 
genannten Metalle oder auch d a s . Gemenge der Carbide und 
Phosphide, das beim elektrischen Schmelzen der Phosphate und 
anderer Sauerstoffverbindungen mit Kohle erhalten wird.

Da der Reduktionsprozefi bei Anwendung der genannten 
Metalle etc. endothennisch yerlauft, so genugt bekanntlich das Ein- 
leiten der Reaktion, welche dann von selbst weitergeht.

40 a .  145 926, yom 14. Dez. 01. Y ic to r  B o rm o n t 
in  P a r i s .  Yerfahren sur Gewinnung von Zinksidfid 
aus Zinkcrsen bei ihrer Auslaugung mittels Ammoniak.

Das Erz wird fein zerkleinert uuddanu mit fliissigem Ammoniak 
ausgelaugt. Die hierbei erhaltene zinkhaltige ammoniakalische 
Laugo wird von dem schlammartiąen Ruckstand getrennt und 
mit LBsung von Schwefelnatrium oder einer anderen geeigneten

loslichen Schwefelverbindung yersetzt. Das Zink fallt ais uidós 
liches wasserhaltiges Zinksulfid aus, wahrend Natriumcarboiiat- 
in Losnng bleibt.

Durch Filtrieren wird das Schwefelzink von der Liisuug ge
trennt. Dieso ergibt durch Destillation das fur einen weiteren 
Vorgang notige Ammoniak und Natriumcarbonat, das getrockuet
und dann mit Schwefel weiter behandelt wird, um Schwefel
natrium wiederzugewinnen.

O esterrciclusche P a tc n te .

5 a . 12  596, vom 19. Ju li 02. F irm a
P o r k in s  M a c in to s h  .& P e r k i n s  in  S try j 
(G a liz ie u ) . Zus. z. P a t. 8670 . Langste
Dauer: 14. August 1916.

Bei dem MeiBel des Hauptpateutes ist die Vor- 
bohrschneide gegen die Horizontale geneigt. lla- 
durch, dalś die geneigte Yorbolirschneide an der 
kegelturmigen Bohrlochsohle niedergleitet, wird sie 
gegen die Bohrlochwandung gedruckt.

Um die Wirkung der Schneide auf die Bulir- 
lochwandung zu erhóhen, ist gemiifi der Eiiindung 
die oberste Kante s der Yorbolirschneide a abge- 
rundet.

Beim AuftrefFen der Rundung s auf den Absatz 
r des Bolirloclies wird der MeiBel zur Seite ge
druckt und stijfit mit grofler Wucht gegen die 
Bohrlochwandung. Auf diese Weise wird der Durch- 
messer des Bohrloches um ein erhebliches groBer 
ais der Durclimesser des Bohrers ist.

Englisclie Patente.
13245, vom 11. Jun i 02. W i l l i a m  H a r o ld  B ra ils -  

fo rd . B la c k  w e il, A l f r o to n  u n d  J o r e m i a h  R hodes. 
S h i r la n d  b e i A lf r o to n ,  D e r b y s h i r e .  Sprengwagen 
fiir Bergwerke.

An dem fahrbaren Kessel a ist ein Rohr b angeordnet, welches 
in der Mitte des Kessels einmiiudet, und mit zwei durchlochten 
Rohren e yersehen ist. Die letzteren konnen durch Ilaline yon 
dem Rohr b abgeschlosseu werden.

Soli der Kessel mit Druckwasser gefiilit werden, so wird das 
Rohr b durch einen Sclilauch i mit einem Behalter 1 yerbunden 
und Druckwasser in diesen Behalter geleitet. Das Druckwasser 
driickt zuerst die in dem Sclilauch i und iu dem Behalter 1 v«r-

handene Luft in deu Kessel a uud tr it t  dann selbst in den 
Kessel, wobei sie die in dem Kessel befindliche Luft soweit 
zusammenpreBt, dafi in dem Kessel derselbe Druck heirsclit, 
wie in der Druckwasser-Leitung. Das Eintrittsvent.il wird dann 
geschlossen, der Schlauch i abgeschraubt und der Sprengwagcn 
zur Gebrauchsstelle gefahren.

B iicherseliau .
D ie  B r ik e t t in d u s t r ie  u n d  d ie  B re n n m a te r ia lie n . 

Eine Darstellung' der Eigenschaften der festen, flttssigMi 
und gasfórmigen Heizstoffe, wio Holz, Torf, Brauu- 
kolile, Koks, Erdol und Spiritus, W assergas, Halb- 
wassergas und Generatorgas, der A ufbereitung und 
Brikottiernng der Braun- und Steinkohle und der 
Untersuchung der Heizstofło und dor Fouerungsanlageu.



14. Ńo.Yóinber 1903 . 1123 - Nr. 46.

Von Dr. Friod. J u n o m a n n .  Mit 67 Abbildungen.
Zweite A uflage. 22 Bogen Oktav. Goh. 5 JL. geb.
5 ,80 JL

In  dem ersten  Teile seines Werkchens g ib t uns dor 
Yerfasser in Kurze einen tfberblick iiber die Licbt- und 
Warmeentwicklung der einzelnen Heizstoffe, welclie er iu 
feste, fliissige und gasformige einteilt. Weiter werden wir 
mit der Gewinnung und der cliemischen Zusammensetzung 
der yerschiedenen Brennstoffo, dereń Bestiindigkeit, don 
Mitteln, letztere zu heben usw. bekannt gemaclit. Dio 
Herstellung von Holzkohle in Meilern und Retorten, die 
mit letzterer yerbundene Gewinnung der Nebenprodukte, 
das Stechen von Torf und Torfkolile, die Trocknung der
selben, das Prossen und Formen von Hand und mittels 
Maschinen, die Gewinnung der Braun- und Steinkohle, 
dereń A ufbereitung und Yerarbeitung zu Koks, die mit 
lotztorer yerbundene Gewinnung yon Nebenprodukten, die 
Yerwendung fliissiger und gasfórmiger Hoizstoffe werden 
uns trefflich vor Augen gefiihrt.

Der zweite A bschnitt beliandelt die Herstellung der 
B riketts aus Braunkohle, Torf und Steinkohle (Zerkleinern 
und Trocknen dor zu brikettierenden Substanz, die Bindo- 
mittel, dio Meiigapparate, dio Pressen und dio Briketts 
im Vergleiche mit anderen Brennstoflen).

Sodami geh t der V«rfasser zur Untersuchung der Heiz
stoffe, der Bestimmung ihrer Feuchtigkeit, ilirer Asche, des 
Scliwefels, des Stickstoffes, des theoretischen Heizeffektes 
und dos K oksausbringens uber, um sich schliefilich tiber 
die A usnutzung der Warnie und die Berechnung der 
W arm everluste, sowie dio Hilfsmittel zur Erzeugung bober 
Temperaturen des naheren zu yerbreiton.

Es muB anerkannt werden, daB das Buch nicht nur 
dem Laien, sondern auch dom Praktikor sehr vou Nutzeu 
sein kann; findet dieser doch manchen guten Wink und 
mancho Zalilenangabe, dio sich anderswoher zu yerschaffen 
ihm yielfach erheblicho Schwierigkeiten machen diirfte. 
Leider kann aber nicht verhehlt werden, daB die technische 
Soite gegen iiber der chemischen stark zu kurz ge- 
kommen is t. So haben yielfach die nouoren Errungen- 
schaften der Technik noch nicht die ihnen gebuhrendo 
Berucksichtigung erfahren. Im Kapitel Aufberoitnng ver- 
missen wir vor aliem die Hauptreprasffitanten unserer 
nouon Systeme von Kohlenwaschen (Baum, Humboldt und 
Schuchtermann & Kromer). Wahrend ferner in dem A b
schnitt „B rikettieruug yon Steinkohle1* alte, langst iiber- 
holte Pressensystenie des langeren beschrieben worden, is t 
der Couffinbalpresso und der Tiglerschen Prosse nirgends 
Erw ahm iug geschoben. Andererseits vordient aus dem
gleichen A bschnitt ein Passus betreffęnd die Bindeinittel 
besondere Beachtung. Dieser Passus empfieblt zur Bri-
kettierung den M jjg jje s i a zjunjjjiJL wegen seiner vorzug- 
lichen Eigonschafton. Trotzdem derselbo bereits im Jahro 
1866 erfunden worden ist, hat er bislang keine An-
wendung in der Brikettfabrikation gefunden. Der Magnesia- 
zement besteht aus ChlormagnosiunilOsung uud gegliihter 
Magnesia. Das Rohmaterial zu diesem Zement is t von 
den Kaliwerkeu zu billigem Preise in beliebiger Mengo 
erhaltlich. Zudem is t eine Zusatzmenge von etwa 25 pCt. 
fcster Magnesia und Chlormagnesiumsubstanz (ohne H ydrat- 
wasser) inistande, guto Briketts zu liefern. Der beim
Pressen anzuwendendo Druck muB gegen 150 -250 kg 
pro qcin Oberflache, also etwa das 1 1/ 2 bis 2fache des bei 
Pech anzuwendenden Druckes betragen. Das Erharten und

Trocknen dor gepreBten Briketts h a t bei gowohnlicher 
Temperatur zu geschehen. Briketts, welche mit Magnesia- 
zement fabriziert sind, besitzen eine liShero Festigkeit a is 
die mit Hartpech hergostellten, auch besitzen sie alle die 
Eigenschafton, welche von einem guten Brikett verlangt 
werden. Co.

D e r D o r tm u n d -E m s -K a n a l m i t  d e m  D o r tm u n d o r  
H a fe n  u n d  d a s  H in te r la n d .  Yon F r i t z  G e c k , 
stadtischom Ilafendirektor in Dortmund.

Der bekannte Yorkampfer fiir den M ittellandkanal bietet 
in dem lesenswerton Schriftchen eine kurze Beschreibuug 
des Dortmund-Ems-Kanals und des Dortmundor Hafens und 
ihror wichtigsten Einrichtungen. Der Yerkehr auf dem 
Kanał hat sich in der kurzeń Zeit seines Bestehens in 
erfreulicher Weise entwiekelt; wahrend in 1901 nur 
500 000 t Guter aller A rt auf dem Kanał befórdert worden 
sind, wird die Gflteimenge im laufenden Jahre eine Mili. t 
weit ubersteigon. Eine Kartę des Kanalhinterlandes mit 
einer Darstellung seines Yerkehrs g ib t einen gewissen 
A nhaltspunkt fiir den Umfang der Giitermengen, welcho 
fiir dieso AYassorstraBe in Betracht kommen kSnnen.

Dr. J .

Zur Besprechung eingegangeno Biicher:
(Die Redaktion behalt sich eine eingeliende Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
yan den D a e le ,  W illi.: Der moderne Gescbaftsbetrieb 

und seine Organisation. 164 S. 1904. Muthsche 
Yorlags-Buchhandlung, S tu ttgart. P r. geb. 4 ,50  JL 

E r n s t  Ad.: Die Hebezeuge. 4. neu bearbeitete Auflage 
unter Mitwirkung von J . Kirner. 2 Bando (1750 S.) 
nnd 1 Band Tafeln. 1903. Verlag Julius vSpringer, 
Berlin. P r. 60 JL 

F e ld l ia u s ,  Franz M., Ingen.: Lexikon der Erfindungen 
und Entdeckungen auf den Gebioten der Naturwisseu- 
schaften und Technik in chronologischer Obersicbt 
mit Personen- und Sachregister. 144 S. 1904. Carl 
W inter’s Univ. Buchhandlung, Heidelberg.

K o h le r .  G .: Lehrbuch der Bergbaukunde. 6. te rb . Aufl. 
857 S. mit 728 Toxtfig. und 9 lit. Tafeln. 1903. 
Yerlag vou Wilh. Engelmann, Leipzig. Pr. geb. 20 ,50  JL 

P a s m a m i ,  E. H .: Die Kali-Industrie. Betrachtungen
zu ihrer neueren Entwicklung. 64 S. 1903. Yerlag 
J .  Guttentag, Berlin. P r. 2 Jl.

Cseti v. V e rb ó , O tto :; Dio neuo Forderung fiir yertikale 
Schachte mit ununterbrocbenein Mascliinenbetriob fur 
jede Teufe. 12 S. m it '4  Tafeln. 1903. Yerlag von 
A rthur Felis, Leipzig. P r. 1,50 JL

Zoitschrifteiischau.
(Wegen der Titel-Abkurzungen vergl. Nr. 2.) 

B e rg b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).

T h e  E l k h o r n  m i n i n g  d i s t r i c t .  Yon Weed. 
Min. & Miner. Nov. S. 178 /80 . 2 Fig. ErOrterung dor 
eigenartigen geologischen u. der Grubenyerbaltnisse.

D ia m o n d  d r i l l i n g  in  W e s t -A f r ic a .  Von Justice. 
Min. & Minor. Nov. S. 161 /5 . 10 Fig. Bobrmethodon, 
Messung der Bohrkerne und BohrlScher, Kosten.
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Maschinen-, Dam pfkesselwesen, Elektrotechnik.
D io Y e r b r e n n u u g s m o to r e n  a u f  d o r  D e u ts c h e n  

S t a d t e - A u s s t e l l u n g  in  D r e s d e n  1 9 0 3 .  V onFreitag . 
(Forts.) D ingl. P . J .  7. N o \. S. 7 0 7 /1 1 . 7 Abb.
(Forts. folgt.)

A n e w  t.ype o f  a i r  c o m p r o s s o r .  Y onBooth. Min.
6  Miner. N o t . S. 1 5 7 /8 . 4  Fig. Duples-Zweistufen-
Kompressor m it direktem A ntrieb durch oinen Elektromotor.

D ie  h y d r a u l i s c h  b e t r i e b c n e  W a s s o r h a ] t u n g s -  
a n l a g e  d e r  G e -w erk sch a ft-  d e r  Z e c h e  A l t e n d o r f  
b o i  D a h l h a u s e n  a. d. R u h r .  Yon Ungor. Gl. Ann.
1. N ot. S. 17 3 /6 . 11 Abh. Beschreibung der Anlage 
und Resultate eines an ihryorgenommenen Leistungsyersuclis, 
der einen W irkungsgrad von 75,3 pCt. ergah.

D ie  Z e n t r a l k o n d o n s a t i o n s  a n 1 a g  e S y s t e m  
B a lc k e  am  M a r i a s c h a c h t e  i n  P r i b r a m .  Yon Divis. 
Oost. Z. 31 . Okt. S. 6 0 1 /6 0 6 .

S t u d i e n  u n d  V e r s u e h e  O b e r  d i e  E l a s t i z i t a t  
k r e i s r u n d e r  P l a t t e n  a u s  F l u B o i s e n .  Yon Ensslin. 
Dingl. P . J .  7. Nov. S. 7 0 5 /7 . 1 Abb. Einleitnng. a) Yer- 
suchseiurichtung und YersuchskOrper. (Forts. folgt.)

U e b e r  M a n o m e t e r w a r t n n g .  Yon Terhart, Dampfk. 
Ueb. Z. 4 . N o t . S. 879/ŚO . 2 Abb.

E n t o l u n g  d e s  M a s c h i n e n a b d a m p f e s .  Dampfk. 
Ueb. Z. 4. N ot. S. 884 . 1 Abb.

K o s t e n  d e r  D a m p f -  u. G a s k r a f t .  Dampfk. Ueb. Z. 
4 . N ot. S .8 8 5 .

N a t u r a l  g a s  i n  s t e a m  p r o d u c t i o n .  Von Crane. 
Min. & Min. N o t .  S. 1 5 4 /6 . 6 F ig . Methoden der Dampf- 
orzeugung durch N aturgas in K ansas und Yergleich des 
Heizwertes Ton Gas u. Kohle.

Hiittenwesen, Chemiseho Technologie, Chemie, 
Physik.

A n t e c k n i n g a r  f r a n  m o d e r n a r e  n ó r d a m e r i k a ń s k a  
m a r t i u T e r k .  Yon TidestrOm. Jernkont. Annal. 
b ihang 10. Beschreibung neuerer M artinanlagen und 
besonders nener Ofenkonstruktionen fur Martinwerke in 
Nordamerika.

E in  n e u  e s  Y e r f a h r e n  zu m Y e r d ie h te n  Ton 
S t a h l b l ó c k e n  i n  f l u s s i g e m  Z u s t a n d .  Yon Rierner. 
St. u. E. 1. N ot. S. 1 1 9 6 ,1 2 0 3 . 14 Abb.

F ó r l u s t e n  a f  S T a fr e l i t a e k j a r n  Ti d  p r o f t a g n i u g  
g e n o m  b o r r n i n g .  Jernkont. Annal. bihang 10.
Dickson in SharpsTille, P a ., h a t au f Grund zahlreicher
Nachprflfnngen Ton Normalanalysen festgestellt, da!3 in 
den Fallen, in welchen das Prtifuugsm aterial durch Aus- 
bohren gewonnen wird, der gefundene Sehwefelgehalt im 
Roheisen niedriger ais der tatsachlich rorhandene ist.
Den Grund hierfiir g laubt er darin suchen zu mussen, 
dafi die Bohrspaue porós sind und der Eiuwirkung Ton 
Gasen grofie Flachen darbieten.

N o t e s  on  t h e  m i c r o s t r u c t u r e  o f  s t e e l .  Yon 
Howard. I r .  Age. 29. Okt. S. 1 2 /4 , Feststellung der
Eigenschaften Ton Stahl auf Grund einer Untersuchung 
unter dem Mikroskop.

T h e  S t u r t e T a n t  f o u n d r y .  Ir. Age. 29 . Okt, S. 2 1 /5 .
7 Textfig. Beschreibung des grofien und modern ein- 
gerichteteu, in Hydo P ark , M ass., gelegenen Werkes,

E l e c t r o l y t i c  c o p p e r  r e f i n i n g .  Yon Baneroft. 
Min. A-Miner. N o t . S. 182 /7 . Eine Reihe Yon Yersuchen 
zur Bestiim nuug der gunstigsten  Bedingungen fur Temperatur. 
Strom etc.

D ie R o s t u n g  d e r  Z i n k b l e n d o  m i t  l i i i c k s i c h t  
a u f  di e  Y e r a r b e i t u n g  d e r  d a b e i  e n t w i c k e l t e n  
s c h w e f l i g e n  S a u r e  a u f  S c h w e f e l s a u r e .  Von Keller- 
mann. Óst. Z. 31. Okt. S. 6 0 6 /8 . 1 Taf.

Coke  O T c n  p r a c t i c o .  Yon Louis. Am. Man. 29. Okt. 
S. 616 /7 . Bemerkungen iiber die Entwicklungsgeschichte des 
Baues yon Koksófen. (Forts. f.)

E i n i g c s  i i be r  de n  w e i t e r e n  A u s b a u  u n d  den 
B o t r i e b  Ton K o k s a u s t a l t e n .  Yon Gólimm. St. u. E.
1. Nov. S. 1205 /17 . 4  Abb.

U b e r  W a s s e r g a s ,  b e s o n d e r s  n a c h  d e m Y e r 
f a h r e n  Dr .  C r a m e r s  u n d  A a r t s .  Von Steger. J .  Gas- 
Bol. 7. N ot. S. 9 2 1 /9 . 2 Abb.

1) u f f - G  o n  e r a  t  o r a n  l a  g  e h  f i i r  S c h m e l z -  und  
K r a f t g a s e r z e u g u n g .  Yon Brauns. St. u. E. 1. Nov.
5. 1191/6 . 5 Abb. Beschreibung einiger derartiger An- 
lagen von Armstrong in Manchester, der United-Alkali- 
Gesellschaft in Fleedwood etc. Auf 1 t  Kohle werden 
'/21 t yerkauflichos Ammoniumsulfat gewonnen-

F O r o r e n a n d o t  a f  s m i i r r e  y a t t o n d r a g  g e n o m  
a f l o p p s T a t t e n  f r a n  T is s a  f a b r i k e r  s a m m t  m e t o d e r  
t i l l  a f l o p p s v a t t n e t s  r e n i n g .  Von Clas Sonden. 
Teknisk Tidskrift, 24. Okt. Verfasser Terbreitet sich uber 
die Ycrunreinigung kleinerer AYasserlaufe durch dio Ablaufo 
aus Pabriken und g ib t auf Grund seiner beziigl. Beob- 
achtungen in Deutschland Prinzipien fiir die Reiniguug 
dieser Abwassor, spezioll aus Zuckerfabrikcn.

Volkswirtschaft im d Statistik.
B r i t i s h  i r o n  m a r k e t s  a n d  f o r e i g n  l a b o  u r. Ir . Coal 

Tr. R. 6. N ot. S. 1065, Erórterung der Bedeutung der 
Chamberlainschen Zollplane fur die britische Eisen- und 
Stahlindustrie an der Hand einer Berechnung uber den 
Betrag an Lohn, Unternehmergewinn usw., welcher der 
britisclien Yolkswirtscliaffc alljahrlich durch die starkę Ein
fuhr Ton Eisen und Eisenfabrikaten Torloren geht.

S t a t i s t i k  i i be r  ‘den  s c h w e d i s c l i e n  B e r g b a u  fi ir 
d a s  J a h r  19  02 .  Teknisk T idskrift. 24 . Okt.

C o a l m i n i n g  i n  N a t a l .  Coli. G. 6. N o t . S. 989 /90 , 
Auszug aus dem Berichte des Minenkommisśąrs fflr Natal 
iiber die Entwicklung der dortigen Kolilenindustrio im 
Jahre  1902. Die Gesamtproduktion belief sich auf 
592 000 t, die Belegschaft auf 3 8 5 6  Mann.

Verkehrswesen.
S e l f - d i s c h a r g i n g  s t e e l  h o p p e r  w a g o n s .  Coli. G.

6. N ot. S. 989. 1 Textfig. Selbstentladender Trichter- 
wagen fur 15 t  Tragfahigkeit, gebaut von W . R. Renshaw 
u. Co. fur die Great Southern and W estern Railway of Ireland.

Verschiedenes.
E s a m i n a t i o u  ą u e s t i o n s  for  m i n o  m a n a g e r s ,  

mi n ę  f o r e m e n ,  f i r e  b o s s e s ,  e tc . (F orts.) Min. & Miner. 
N ot. S. 191 /4 . 2 Fig. Prufung der Anfseher.

Pprsónalien.
Dem Bergassessor S t e i n  is t zur Fortsetzung seiner 

Beschaftigung ais Leiter des Steinkohlenbergwerks „Augustę 
V iktoria“ bei Recklinghausen der erbetene weitere Urlaub 
hi5 Mitte Jun i 1905 erteilt worden.


