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Die Mineralansfiillnng der Quei-vevwerf‘iuigspalten im Bergrerier Werden und einigen 
angrenzenden Grelbieten.

Von Bergreferendar H. E. Boker ,  Bonn.

Hierzu Tafel 14 a.

I. Ge me i n s a me s  in der  T e k t o n i k  der  in 
F r a g e  k o mme n d e n  F o r m a t i o n e n .

Dem Rheinischen Schiefergebirge lagert nordlich 
die stark gegliederte Landschaft des westfalischen 
Karbonsystems vor, die nach Norden in die aus Kreide- 
und diluyialen Scliichten gebildete Ebene des Beckens 
von Munster iibergeht. Im Westen, nach der Rhein- 
ebene hin, wird die Oberfliiche des Devons und Karbons 
durch Tertiar, Diluvium und Allurium verdeckt.

So weit die heutige Kenntnis reicht, scheinen 
nicht nur innerhalb des fur die vorliegende Arbeit 
hauptsachlich in Frage kommenden westlichen Teiles 
westlich der Linie Elberfeld-Bochum, sondern uberhaupt 
innerhalb des ganzen rheinisch-westfalischen Devon- 
Karbonsystems die einzelnen Scliichten des Devons und 
Karbons in k o n k o r d a n t e r  Lagerung aufzutreten. 
Die gesamte palaozoische Schichtenfolge ist nach ihrer

Ablagerung, infolge eines yon Sudosten nach Nord- 
westen gerichteten Gebirgsdruckes, zu einer Anzahl 
von nach W. aushebenden, etwa h4  streichenden 
Mulden und Satteln dergestalt z u s a m m e n g e f a l t e t  
worden, daB man — wahrscheinlich weil die faltende 
Kraft vom Innern des alten Gebirges nach aufien hin 
abnahm — im sudlichen Teile der Karbonablagerung 
steilere, dafur. schiniilero Mulden findet, wahrend nach 
N. eine Vertiefung und Yerbreiterimg der Mulden 
statthat.

Die Devonfalten zeigen ein analoges Verhalten; 
nur sind sie aus mancherlei Grunden (geringere Zahl 
der Aufschlusse im Innern des Gebirges, Yerschleie- 
rung durch Druckschieferung oder petrographische Ein- 
formigkeit, vor allem aber auch weil die geologischen 
Arbeiten in dieSer Richtung noch nicht weit vorge- 
schritten sind) im einzelnen nicht so genau bekannt.
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Das Auftreten von zahlreichen Ub e r s c h i e b u n g e n ,  
ais Begleiterscheinung des Faltungsprozesses ist eine 
Eigentiimlichkeit, die im westfalischen Devon-Karbon- 
system in gleicher Weise zu beobachten ist, wio in 
allen ubrigen Teilen des gro fi on „yariskischen" Gebirges. 
In dem am starksten gefalteten sudlichen Gebiete linden 
sich die meisten Uberschiebungen.

Die AnfTaltung zum variskischen Gebirge muG am 
Schlusse der Karbonzeit stattgefunden haben. Im 
einzelnen laGt sich fur Westfalen, da das Rotliegende 
sich sowohl am Ostrande des rheinischen Schiofergebirges 
bei Stadtberge, wie auch im Nordwesten nach den 
Aufschliissen der Gruben Gladbeck und Graf Moltke 
beiGladbeck in diskordanter Auflagerung vorfmdet und 
selbst nicht mehr mitgefaltotist,ein s p a t k a r b o n i s c h e s  
u n d  a l t p e r m i s c h e s  Alter feststellen. Weil wenig- 
stens die groBeren Uberschiebungen nacli Leo Cr e me r  
nocli mitgefaltet sind, muG gefolgert werden, daG diese 
Storungen zu einer Zeit entstanden sind, in welcher der 
Faltungsprozefi fortdanerte.

Wahrend die Faltung aller Teile des variskischen 
Gebirges in derselben Zeit stattfand, sind nach dereń 
Bedeckung mit jiingeren Sedimenten die Yerbindung- 
stiicke zwischen den lieute nocli emporragenden Resten 
(Ardennen, Rlieinisches Schiefergebirge, Harz usw.) 
zu verschiedenen Zeiten in einzelnen Partien eingebrochen. 
Wann die das Gebiet dos rheinisch-westfiilischen Devon- 
Karbonkorpers westlich begronzenden Teile eingesunken 
sind, steht noch nicht genau fest- Bekannt ist nur, 
daGin einer zweiten F a l t u n g s p e r i o d e  — im jiingeren 
Tertiiir ( m i t t l e r e  Mioci in-Zei t  nach v. Koenen)  — 
im Nordosten NW — SO streichende jiingere Gebirgs- 
ketten (Teutoburger Wald, Wesergebirge) entstanden, 
die zusammen mit groGen h e r zyn i s chen  Br uch l i n i en  
die heutige naturlicho Begrenzung des westfalischen 
Kohlenbeckens und der Munsterschen Bucht nach NO 
bedeuten. Von dieser Faltung ist von Karbonschichten 
anscheinend nur der ostliehe Teil (Piesberg, Ibbenbiiren) 
betroffen worden.1) Eine weitgehende Wirkung dieser 
•zweiten Faltungsperiode auf die Tektonik des ubrigen 
Ruhrkohlenbeckens hat bisher noch nicht nachgewiesen 
werden konnen.

Die Tektonik desKarbonkorpers istvielmehr, auGer der 
erw&hnten ersten — niederlandischen (di. WSW-ONO) — 
Faltung und den damit zusammenhangenden Uber- 
schiebungen, vor allem bedingt durch die auGer- 
ordentlich zahlreichen echten Q u e r v e r w e r f u n g e n .  
dereń Alter, wie spater ausfuhrlich gezeigt wird, z. Zt. 
noch nicht mit Sicherheit ermittelt ist.

In neuerer Zeit ist eine dritte Hauptgruppe von 
StOrungen bekannt geworden, die ech t en  Sei t en-  
y e r s c h i e b u n g e n ,  die „ B l a t t e r "  im Sinne von 
Suess. Sie haben das gleiche Streichen wie die echten

O Vgl. hieruber das „Sammelwcrk1*, Bd. I.

Querverwerfungen, doch hat bei ihnen keine Senkung, 
sondern nur eine horizontale Yerschiebung stattgefunden.

Ihr A lter ist naturgemaG das der ersten Faltung, 
also spatkarbonisch bis altpermisch. Im ubrigen sind 
diese seltenen, noch sehr wenig erkannten und unter- 
suchten Seitenverschiebungen anscheinend auf den 
ostlichsten Teil des Ruhrbeekens beschrankt. Fiir die 
vorliegende Arbeit sind sie ohne Bedeutung3).
II. A 11 g e m e i n e B e s c h r e i b u n g  d e r  Q u e r- 

v e r w e r f u n g e n.
1. F o r m  und  V e r ł a u f  d e r  Spa l t en .

Die Querverwerfungen streichen durchschnittlich in 
h 9, also in h e r z y n i s c h e r 3) Richtung, sie treten in 
dem in Frage kommenden Gebiete in auGerordentlich 
groGer Zahl auf. Ihre Langenerstreckung und Yerwurfs- 
li6be ist sehr verschieden; • wahrend einige sich iiber 
mehrere Kilometer1) im Streichen verfolgen lassen und 
Yerwurfshohen bis 1000 m hervorrufen, sind andere auf 
nur wenige Meter beschrankt, und die Verwurfshohe 
erreicht nicht 10 mm. Gene t i s ch  gehoren sie jedoch 
a l l e  zusammen, sind zu der g l e i c h e n  Ze i t  e n t 
s t a n d e n  undzeigeri l i b e r e i n s t i mme n d e s  Ye r h a l t e n ,  
sodaG sie somit ge o l o g i s c h  ais g l e i c h w e r t i g  auf- 
zufassen sind. Der Abstand dieser parallelen Storungen 
voneinander schwankt zwischen sehr weiten Grenzen; 
so findet man in manchen Steinbriichen mehrere Meter 
broite Partien, in denen der Abstand zwischen je zwei 
kleinen Yerwerfern nicht melir wie 5 cm betriigt, und 
unmittelbar daneben Stellen, wo dieser Abstand mehrere 
Meter ausmacht. Der Abstand der durch groGeres Aus- 
halten in der Streichrichtung und ebensolche Yerwurfs- 
hOhe ausgezeichneten groGen Querverwerfungen ist viel 
bedeutender. Man wird bei diesen besser von Que r -  
v e r w e r f u n g s z o n e n  spreclien, da selten ein einzelner 
scharfer Schnitt, sondern vielmehr eine Zone mit vielen, 
mehr oder minder bedeutsamen, nahe beieinander 
liegenden, fast parallelen Spriingen yorliegt. Diese 
Zersplitterung macht sich besonders auch in den oberen 
Teufen bemerkbar, wahrend — wie der Bergbau gelehrt 
hat — nach der Tiefe zu die Verwerfungszone weniger 
breit, dagegen geschlossener wird. Gleiche Erscheinungen 
sind bei den westfalischen Uberschiebungen, bei den 
Oberharzer Ruscheln usw. beobachtet worden.

Die mechanischen Druckwirkungen der durch die 
yerschiedenen Queryerwerfungen erzeugten Gestein- 
schollen aufeinander sind auGerst komplizierter Natur.

2) Vgl. „Sammelwerk“, Bd. I, S. 129/30 uud 137/38.
3) Weite Verbreitung der herzynischen Vei'werfuugen: z. B. 

im Rheinischen Schiefergebirge: Eifel, Saarlouia, Mechernich, 
Vulkane von Bertrich bis Hillesheira; Westseite der Vogesen, 
Lotliringen, Siidwestdeutschland: Nórdliuger Rieskessel usw.; 
StaOfurt und liannoverisch-braunschweigische Kaliregion; Be
grenzung des Th&ringerWaldes; und vielerorts. Yeral. v. Koenen: 
Jahrb. d. PreufJ. Geol. Landesanstalt lur 1885, S. 78—80. Stille: 
Natur w. Wochenschrift 1904, Nr. 55.

') Bis auf 20 km verfolgt ist dor ,Primus-Sprung“ Ache- 
pohls, die Yerwerfung Dahlhauser Tiefbau-Graf Bismarck.
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Die einzelnen Seliollen sind dabei nicht nur gesunken 
und seitlicli yeirschoben, sondern auch aus ihrer 
urspruuglichen niederlandisch streichenden Lage in ganz 
abweichende Richtungen gedreht worden. Wahrscheinlich 
sind bei dem Ausgleich der yerschiedenen Druckkrafte; 
die urspriinglich gleich gerichtet waren, die aber dann 
infolge der yerscliiedenrn petrographischen Beschaffenheit 
der einzelnen Gebirgstiicke und der dadurch bedingten 
verscliieden grofien Widerstandsfiihigkeit gegen die 
SpaltenaufreiBung verschiedene Richtung annahmen, ais 
Reśultierende drehende Bewegungen entstanden Dalier 
findet man an einigen Stellen das Nebengestein auf 
einer Seite der Spalte anscheinend in gleicher Streich- 
richtung wie die verwerfende Spalte3).

Es kann nicht festgestellt werden, ob derartigo 
Stucke in ihrer ganzen — yielleicht nur kurzeń — 
Erstreckung gedreht sind (;,Torsion“J, oder ob sie mit den 
normalstreichenden Nebongesteinschichten zusammen- 
hangen, also nur an einem Ende gebogen sind
(,,Schleppung“). Im ubrigen diirfte dies nur ein 
gradueller, kein genereller Unterschied sein; donn bei 
einer „Schleppung" treten aucli ,/i’orsionsvorgiinge“ auf.

Manchmal kann man an gewissen Stellen der
Spalten keine Yerwerfung feststellen, wahrend dies
bei dorselben Spalte sowohl nordlich wie siidlich davon 
moglich ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind dies 
eben Stellen, die boi dem AufreiBen der Spalten in 
ihrer ursprunglichen Lagerung yerblieben sind, wahrend 
nordlich wie siidlich eine Senkung stattgefunden hat 
(„failles :i charniere" Daubrees — sogen. „Klavier- 
spriingef, „Drehverwerfung"). An anderen Stellen wurde 
eine solche Erscheinung dadurch erzeugt, daB die 
Gebirgskriifte wohl noch ausreichten, um eine Spalten- 
bildung, aber nicht mehr um eine Bewegung der
getrennten Gebirgsglieder heryprzurufen; an solchen 
Punkten erlangen die Querverwerfungen entweder ihr 
Ende oder — wenn die Spalten fortsetzen, ohne weiterhin 
Verwerfungen hcrvorzurufen — entstehen dort „Zer- 
klfiftungszonen", wie sie aus anderen Gebieten6) be- 
schrieben sind. Es ist uberhaupt daran festzuhalten, 
wic auch Schulz-Briesen7) hervorliebt, daB man von 
einem gleichbleibenden Yerwurf nur auf gewisse, geringo 
EntfernllTTggir~TBdgn~~l(ann, „da dochlede^W rwerfung 
eineiT''Anfaiig und ein Ende," d. lf. an irgend einem 
Punkte ansetzend bis auf ein Masimum des Verwurfs 
zu und bis zum yolligen Yerschwinden des Yerwurfs 
wieder abnehmen muB." Nach demselben Verfasser 
haben sogar die moisten groBeren Verwerfungen der 
Emscher Muldę mehrere Maxima nnd Minima.

z. B. Fortuna. Es scheinfc liier dasselbe Yerhiiltnia yorzulifgen, 
das v. Dechen in „Geologische und palaonto’ogische Ubersicht der 
Rheinproyinz und der Provinz Westfalen", Bonn 1884, S. 256, 
besclireibt,

®) Kaiser: ,Vom Nordostabhange des Haiuich*. Jahrb. 
d. PreuB. geolog. Liindesaustalt 1902, S. 334.

7J Schulz-Briesen Z. f. B.-H.- u. S.-Wesen 1890, S. 41 ff.

Es mag dahin gestellt bleiben, ob man es hierbei 
mit ein und derselben Spalte zu tun hat oder ob auch 
hier wio in anderen Bezirken8), in groBer Niihe des 
Endpunktes einer Yerwerferspalte, wo die Verwurfshohe 
natiirlich ganz verschwindend ist, eine neue parallele 
Verwerfungspalte ansetzt, sodaB das Bild von staflel- 
formig rasch aufeinander folgenden Yerwerfungen mit 
verschiedener Verwurfshohe entsteht.

Die von Mretzsch in seiner „Geologie der Kohlen- 
lager" • aufgestellto Theorie vou einer Zunahme des 
Seigervenvurfs aller Quersti)rungen nach den Mulden 
und einer Abnahme nach den Sattellinien hin, hat 
sich nacli den eingehenden Untersuchungen Schulz- 
Briesens nicht bestatigt.

Das Ge n e r a l s t r e i c h e n  der Sprunge ist ungefa.hr 
h 0. Im  einzelnen kommen in diesem Reyier wie in 
allen anderen recht betriichtliche Abweiphungen von 
dieser Richtung vor. Sehr gewohnlich sind Seitenspriinge, 
Diagonal- und Bogentrummer. Diese R i c h t u n g  s- 
a n d e r u n g e n  werden wohl meist in der Yerschieden- 
artigkeit der petrographischen Beschaffenheit und der 
daraus sich ergebenden verschieden gerichteten Gebirgs
kriifte bedingt sein. Es mufi heryorgehoben werden, daB 
die g ro  Ben Verwerfungspalten nicht ganz gradlinig, 
sondern in s e h r  f l achem Bogen yerlaufen9), derart, 
daB die n o r d l i c h o n  Teile ein m e h r  h 9, die si id-
1 i che n dagegen ein m e h r  h 12 sich naherndeś 
Streichen aufweisen.

Man scheint es hier in der Tat mit einem bogen- 
formigen Verlauf ein und derselben Spalte zu tun zu 
haben, und nicht wie man leicht annelnnen honnte, 
mit einem Zusammenvorkommen von Spalten der 
herzynischen und solchen der rheinischen Richtung. 
Auch Dr. K r u s c l i  erwiihnt in der neuesten Veroffent- 
licliung uber seine Aufnahmetiitigkeit in Westfalen 
nichts von rheinischen Storungen.

Das Einfallen schwankt zwischen 60 und 80° und 
ist im allgemeinen nach NO gerichtet; ein Einfallen 
nach SW kommt besonders bei den ais Erzgiingen 
ausgebildeten Spalten nur selten vor. Die westlich 
einfallenden besitzen annahernd dieselbo Yerwurfshohe 
wie die zahlreicheren ostlich einfallenden.

LottnorHl) schreibt bezuglich der A u s f u l l u n g :
Sal  bander sind meist am Liegenden, am Hangen- 

den selten. Harnische und Furchungen ais Zeugen 
der frflheren Bewegung und Bewegungsrichtung kommen 
haufig vor. Am Liegenden zeigt sich in der Regel 
ein wenige Zeutimeter starker Streifen von gelblich

8) Z. B. Nordwestdeutscliland; vgl. v. Konnen, im Jahrb. 
d. kgl. preu(3. geolog. Landesanatdt 1885, S. 56. Iiellerwald; 
vgl. Denckmann, ebendort, 1894. Aachen; vgl. Jacob, Z. f. prakt. 
Geologie 1902, S. 326.

9) Den flachbogenfóimigen Verlauf zeigen u. a. auch die 
Aacheuer Hauptstoningen, ygl. Jacob, a. a. O.

<«) Geognoatisehe Skizzedes westfalischen Steinkohlengebirges, 
Iserlohn 1859, S. 125
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grauen Letten oder auch unreiner, mit Letten yermengter, 
pulyerfórmiger Kohle, der Letten- oder Kohlen-Besteg."

„Lettige Massen oder aufgeweichter Schieferton fullen 
den ubrigen Raum der Kluft ans. Tn miichtigen Kluften 
fi n den sich mitunter ganze Stucke der durchsetzten 
Flo/.e, sog. Flozkeile." (Vgl. auch die Langsproflle bei 
Rnnge und Schulz-Briesen a. a. 0 . und Sammelwerk 
Bd. 1, S. 147).

Durch die vielen parallelen Querverwerfungen ist 
das westfalische Karbon in viele SO — NW  sich 
erstreckende Streifen, die Horste bezw. Grabenver- 
senkungein von wechselnder Langenaiisdehnung dar- 
stellen, zerlegt worden.11)
2. A u s b i l d u n g  a i s  M i n e r a ł -  und  Erzgi l nge .

Eine auffallende Erscheinung zeigt sich in der A u s - 
f u l l u n g  der  S p a l t e n ,  die meist aus Nebeiigesteins- 
brocken, z. T. jedoch ans Mineralien und Erzen besteht.12) 
Wahrend aber innerhalb des produktiven Karbons nur 
nntergeordnet Erze auftreten, sind die Yerwerfung- 
spalten innerhalb des unterkarbonischen und devonischen 
Gebirgskorpers ais mehr oder minder bedeutende 
Erzgange ausgebildet.

Bergbau, bezw. bergmannische Untersuchungs- 
arbeiten habenaufden folgenden|:!) Gruben (ygl. Taf. 14 a) 
stattgefunden:

1. Im Lenneschiefer: Grube Benthausen,
2. Im Massenkalk: „ Emmanuel,
3. [m Kramenzel: „ Ver. Gluckauf,

„ Eisenberg,
„ Wilhelm IT,
„ ‘ Josephine,
„ Ferdinande,
„ Thalburg,
„ Fortuna,

4. Im Kohlenkalk: „ Ver. Gluckauf,
„ Lintorf,

5. Im Culm: „ Selbeck.
Es entspricht dem geschilderten Charakter der 

Querverwerferspalten ais S t o r u n g s z o n e n  mit vielen 
meist parallelen, jedoch auch diagonal und bogentrum- 
ilhnlich yerlaufenden Spalten, daB die Erzgilnge nicht

> 0 Die Queryerwerfungen liaben, abgesehen von ihrer haufigen 
Ausbildung ais Erzgange, yor allen Diugen deshalb eine sehr 
liohe wirtschaftlicho Bedeutung, weil durch das Herabainken 
einzelner Gebirgschollen an den Spriingeu ein betriichtlicher 
Teil der obereu Flozgruppen vor der Denudation bewahrt und 
somit der yorhandene Kohlenyorrat erheblich yergrofiert worden 
ist. Dies trifft besonders fiir den nordlichcn Teil zu.

)2) Schon Lottner (a. a. 0. S. 151) erwahnt yerschiedene Erze 
und Mineralien aus Verwerfungskluften des Steinkohlengebirges. 
(Vgl. w. u. unter G).

Kohler ist der erste gewesen, der auf den Zusammenhang 
zwischen einem westfalischen Sprung und einem der sudlichen 
Erzgange (Lintorf) hingewiesen hat. Z f. B. H. u. S. 1880.
S. 206.

J3) 1902 u. 1903 sind die meisten Gruben zum Erliegen 
gekommen. Z. Zt. der Druckleguug dieser Arbeit ist nur noch 
Selbeck in yollem, und Ver Gliickaufin eingeschranktem Betriebe.

ais einfache G;inge, sondern ais T r u m e r z o n e n  auf
treten. Die Breite dieser Zonen schwankt stark auf 
den einzelnen Gruben; meist bleibt es dem Ermessen 
eines jeden Beobachters uberlassen, ob er in einem 
Grubenfeld entsprechend den in einem solchen auf- 
tretenden Haupttrumern mehrere Zonen, oder ob er 
nur eine einzige groBere Triimerzone unterscheiden will. 
Die Miichtigkeit dieser yerschiedimartigst geformten 
Spalten schwankt zwischen wenigen Millimetern und 
mehreren Metern. Die Ausfullung besteht aus Erzen, 
Gangarten und Ganggestein.

Da im folgenden bei den Beschreibungen 
der einzelnen Minerał- und Erzvorkommon des 
ofteren davon die Rede sein wird, da(3 ein Erzgahg 
in der Fortsetzung einer weiter, nordlich auftretenden 
Triimerzone des Karbons liege, oder daB eine Ver- 
werfung im Oberkarbon weiter siidlich im Unterkarbon 
oder Devon ais Ęrzgang ausgebildet sei, ohne daB dor 
Zusammenhang auf die ganze Erstreckung sicher 
bekannt ist, mu fi hier der W e r t  und di e  M o g l i c h -  
k e i t  der  I d e n t i f i z i e r u n g  von S p a l t e n  bezw. 
T r i i me r z o n e n  a u f  ye r s c h i e d e n e n  G r u b e n  be- 
sprochen werden.

Wenn man boriicksichtigt, daB im Vergleich zu 
der Liinge der aufschlufilosen Verbindungstucke zwischen
2 Gruben die Spalten in den Gruben selbst nur auf 
relatiy kleine Strecken iiberfahren sind, dafi eine genauere 
Ermittlung des Generalstreichens oft infolgcdessen nicht 
moglich ist, daB ferner die hier behandelten Quer- 
yerwerfungen eben keine auf yiele Kilometer aushaltęnde 
einfache Spalten, sondern weiter durchhaltende Triimer- 
zonen sind — dereń einzelne Spalten aber relativ 
geringe Liinge liaben — so ergibt sich, dafi der Ver- 
sucli einer Identifikation der Spalte X von Zone a 
m it Spalte Y von Zone b in fast allen Fallen unmoglich 
und meist auch zweck- und bedeutungslos ist.

Findet man dagegen bei der Betrachtung ganzer 
Trumerzonen ais solcher, dafi bei annilhernd glcichem 
Streichen die Projektionen ihrer streichenden Ver- 
liingerungen sehr nalie beieinander liegen, so wird 
man unter Berucksichtigung des oben iiber das gleiche 
Alter paralleler Storungen Gesagten zugeben mussen, 
daB die auf den Spalten zirkulierenden Wasser, die 
Trager der Mineralien und Erze, leicht einen.Weg — 
durch Bogen-, Diagonaltriimer usw., durch Yer- 
bindungen in groBerer Teufe — yon der einen Zone 
in die andere haben finden konnen. In solchen Fallen 
darf — geologisch betrachtet — b e i e i n e m V er- 
g l e i c h  dor A u s f u l l u n g e n  mit Recht gesagt werden, 
die Spalten der Triimerzone von Grube B sind die 
Fortsetzung derjenigen von Grube Q, auch dann, 
wenn — vom markscheiderischen Standpunkt betrachtet 
— eine solche Behauptung nicht yollkommen haltbar 
ware. Einer geologischen Spezialaufnahme mufi es 
yorbehalten bleiben, den Zusammenhang einzelner
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Stórungszonen im Devon und Karbon zu klaren, soweit 
dies niclit durch die Uberdeckung mit Schichten iiber- 
haupt unmoglich gemacht ist.

3. E in flu fi des N e b e n g e s t e i n s  a u f  die 
F o r m  der  S p a l t e n .

Tn der F o r m  der  S p a l t e n  zeigt sich ein Unter
schied jenachdem sie durch bartere oder weicliere 
Schichten hindurchsetzen, einerlei welcbem geologischen 
Horizont dieso angehoren.

In festen Sandsteinen sind die Spalten entweder 
ais parallele, einfache, meist ziemlich scharf gegen das 
Nebengestein begrenzte Sprunge in der Ein- oder 
Mehrzahl, z. T. ais offene Klufte, ausgebildet. Das 
Ganggestein tr itt seiner Menge nach zuriick.

Eine iilinliche Wirkung miissen naturgemiiB auch 
die Kieselscliiefer und Hornsteine, die hartesten hier 
in Frage kommenden Gesteine, ausiiben. Doch ist ihr 
Einflufi weniger zu merken, da sie auf den Gruben nie 
eino irgendwie betrachtliche Machtigkeit erreichen.

Ein analoges Yerhalten wie die festen Sandsteine 
zeigen ferner der Massenkalk und der Kohlenkalk, sowie 
der Toneisenstein des Karbons.

Hiervon verschieden ist das Verhalten der Schiefer- 
tone. Diese sind in allen Ubergiingen von den weicbsten 
und ganz murben bis zu ganz sandsteinahnlichen 
Modifikationen vertreten. In dem Verhalten der letzteren 
ist naturgemiiB kein betrachtlicher Unterschied gegen- 
uber dem echter Sandsteine zu beobachten. Je mehr 
aber die Hartę der Schiefertone abnimmt, desto mehr 
verandert sich die Form d r Spaltu. Bei mittelfesten 
Schiefertonen reifit die Spalte nicht einheitlich, sondern 
in zahlreichen Kliiften auf. Dabei ist die Zone uber 
die sich diese Kluftbildung erstreckt, meist grófier ais 
bei den Sandsteinen, auBerdem spielt das Gang
gestein in den Spalten eine groBe Rolle. Die Spalten- 
raume sind zum groBten Teil wieder mit den Neben- 
gesteinsbrocken ausgefullt worden. Offene Kliifte 
kommen fast nie vor.

Das Estrem wird von den ganz murben Scbiefer- 
tonen des Flozleeren gebildet. DaB Verwerfungen in 
den Flozleeren hineinsetzen, ist sicher; in jener Zeit 
ist es wahrscheinlich auch zur Bildung groBerer und 
kleinerer Spalten darin gekommen, wenn diese auch 
in dem fraglichen Gebiete bisher noch nicht beobachtet 
worden sind. Infolge der re!ativ groBen Plastizitiit 
der Gesteine des Flozleeren sind die Spalten nicht 
often geblieben, sondern haben sich wieder ge- 
schlossen, bezw. nur mit Nebengesteinsbruchstucken 
und nicht mit Gangmineralien gefullt. Das uns lieute 
vorliegende Bild des Flozleeren zeigt nur ganz feine, 
mehrere mm Weite kaum iibersteigende Spalten.

Eine ganz iilinliche Rolle wie die Schiefertone des Floz
leeren spielen die Kohlenschichten; auch in diesen sind 
die Spalten aufierst selten wahrzunehmen und fast nie

mit Erzen eirfullt, sondern meist nur mit Kohlen- 
stucken.

III. B e s c h r e i b u n g  der  e i nze l nen  M i n e r a l -  
und  E r z v o r k o m m e n .

A l l g e m e i n e s  i i ber  die o s t l i c h e  G a n g g r u p p e .
In dem durch die Orte Yelbert, Neviges, Wulfrath 

gekennzeiclmeten Distrikt treten eine Reihe nicht allein 
geographisch, sondern auch geologisch zusammenge- 
horender, in mancher Hinsicht von der westlichen Gruppe 
Lintorf-Selbeck verscbiedener Erzgiinge auf, die alle 
mehr oder minder deutlich ausgepragte Querver- 
werfungen des Yelbert-Nevigeser Devon-Sattelsll) sind 
(vgl. Tafel 14 a.).

Dieser setzt sich in dem ostlichen Teile aus dom 
von v. Dechen unter der Bezeiclmung „Kramenzel" 
zusammengefaGten oberdevonischen Schichten zusammen. 
v. Decliens Flinz fehlt.

Tm weiteren Verfolg der Sattelachse nach Westen 
trifft m a n , entsprechend dem nordostlichen Ein- 
fallen der Sattellinien, nordlich von Wulfrath auf das 
oberste Mitteldevon, den Massenkalk (Grube Emanuel) 
und weiterhin auf die dem mittleren und unteren 
Mitteldevon angehorenden Lenneschiefer (Grube Bent- 
hausen).

Auf dem nordlichen Sattelflugel lagert konkordant 
zunachst der Kohlenkalk an, der unmittelbar in dieser 
Gegend den Punkt seiner weitesten Verbreitung nach 
Osten erreiclit, sodann der Culm, worauf der Flozleere 
folgt. Die Bedeckung mit jungeren Schichten ist, so
weit die Grubenbezirke in Frage kommen, nur iiuBerst 
geringmachtig.

Infolge dieses Umstandes haben hier nicht nur 
altere, sondern auch sehr viel zahlreichere Bergbau- 
versucbe stattgefunden ais in dem westlichen, dem 
Lintorf-Selbecker Gebiet, wo durch Tertiar, Diluniim 
usw. der Untergrund ganz verdeckt ist.

Die gute Konjunktur auf dem Blei-Zinkerzmarkt in 
der ersten Hiilfte der 80er Jahre hat in diesem Gebiet 
meist in der Niihe alter Haldeti und Pingen die 
folgenden Gruben entstehen oder nach langen, z. T. 
jahrhundertelangen Stillstandsperioden wiederaufleben 
lassen: Benthausen, Emanuel, Fortuna, Thalburg, 
Ferdinande, Josephiue, Wilhelm II, Eisenberg, Yer. 
Gliickauf.15)

A. Vorkommen  im u n t e r e n  u nd  m i t t l e r e n  
Mi t t e l  d e v o n - L e n n e s c h i e f e r .

Grubo Benthausen (Gemeinde Metzkausen, etwa
4 km nordwestlich von Mettmann). (s. Fig. 1 u. 2).

Im Lenneschiefer setzen in einer stark gestorten 
Zone von iiber 1300 m Breite viele mit Gangmineralien

>4) Ein Spezialsattel (ler „ Wittener Hauptmulde" im produktiveu 
Karton.

fs) Uber die Ges cli i cli te  der samtlicheu beliandelten 
Gruben beabBichtige ich an anderer Stelle niiliere Mitteilungon 
zu machen.
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und Erzen erfullte, in h 9— 1 streichende Gangtriimer 
auf, von denen 8 durch Erzfiihrung und Machtigkeit 
ausgezeichnet sind und auf der Grube ais Gang I his 
Y III unterschieden werden. Diese sind jedoch nicht 
ais einfache, selbstiindige Giinge ausgebildet, viel-

mehr ist ihre Gesamtheit ais eine einzige groCe 
Truraerzone aufzufassen. Nach Norden deutet die 
Trumerzone von Benthausen auf das von den Trurner- 
zonen der Grube Selbeck im W  und Thalburg im O 
eingeschlossene etwa 4 km breite Gebiet. Ob im ein-

A/eukr
uSc/j/acJif

/

zelnen die Benthauser Spalten ais Eortsetzung der 
Selbecker — was yerschiedentlich angenommen worden 
ist — oder der Thalburger Spalten aufzufassen sind, 
oder ob sie einer zwischen beiden liegenden Zone an- 
gehoren, ist bei dem Mangel einer geologischen Spezial- 
kartierung bislang nicht zu entscheiden16). Die Gruben- 
verwaltung unterscheidet nach der Streichrichtung zwei 
Ganggrnppen:

1. Gruppe: h 9 — 11 : Gang II, III, VI;
2. „ : h 11— 1: „Diagonalgange“ : Gang I, IV,

V, VII, VIII.
Aufschlusse uber das Verhalten bei dem ev. Scharen 

von Giingen beider Gruppen sind nicht vorhanden. Ich 
yermute jedoch, dafi nicht 2 verschiedcne, alsoverschieden 
alte Spaltensysteme — wie die Bezeichnung der Grube 
einschliefit — yorliegen, sondern nur eine einzige, grofie, 
in der Hauptsache gleichaltrige Trumerzone, in der
nur die Spalten der 2. Gruppe eine Analogie zu den
Diagonal- und Bogentrumern anderer Erzgangvor- 
kommen darstellen.

Die Machtigkeit dieser einzelnen, mit 60—75° nach 
SO einfallenden ,v Giinge" muG im Durchschnitt zu 1 m

i6) Bcsondera ■wenn man berucksiobtigt, dafj Thalburg nnd 
Benthanaen zu den Gruben gehoren, deren Spalten-General- 
gtreichen nicht genau ermittelt ist. Es sei hier nochmals daran 
erinnert, daB die meisten groBen Querverwerfnngen einen flach- 
bogenfórmigen Yerlauf nehmen.

angenommen werden. Es kommen jedoch auch Stellen 
lokaler Erweiterung bis zu 14, ja  28 m vor.

Eine besondere (3.) Gruppe fiir sich bildet eine auf 
Benthausen ais „Wasserkluft“ oder ,;Quorkluft“ be- 
zeichnete Gebirgstorung.

Diese hat ungefahr das gleiche Streichen und 
analoges Einfallen wie die Lenneschiefer (Lenne- 
schiefer: Streichen h 5—6, Einfallen GO—70° nach SSO; 
Storung: Streichen h 5, Einfallen 40—65° nach SSO). 
Aufgeschlossen ist sie nur auf der 44m-Sohle in einem 
in ihrer Streichrichtung gelegenen Querschlage auf eine 
Lange von 400 m. Diese Storung besteht aus 2 gleich- 
sinnig einfallenden Lettenkluften, die sich bald bis auf 
20 cm nahern, bald bis zu 1,5—2 m auseinander- 
gehon und eine mehr oder minder feste Schieferpartie 
einschlieCen. Dio Ausfii]lung besteht aus Letten mit 
etwas Kalkspat. Erze sind nicht beobachtet worden. 
Ob hier eine streichende Storung oder eine Uberschiebung 
vorliegt, kann bisher m it Sicherheit nicht entschieden 
werden.

Das g e g e n s e i t i g e  A l t e r  dieser 3 bezw. 2 Gruppen 
ist heute noch unsicher infolge des ungiinstigen Standes 
der AufschluRarbeiten.

Es sind in der Grube bisher uber das Scharen von 
Gangtrumern weder von denen in h 9 noch von denen 
in h 12—1 mit der ,;Querkluft“ selbst Beobachtungen 
erzielt worden. An Stellen, wo sie der Projektion
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geimifi durch Gang I bezw. IV durchsetzen mii 15te, 
soli sie in den Giingen nicht aufgefunden worden sein, 
auch machen sich an diesen Stellen irgend welche 
Gangstorungen nicht bemerkbar.

Bisher sind nur 2 Beobachtungen beim Gruben- 
betriebe gemacht worden, die uns wahrscheinlich dor 
Losung der Frage niiher bringen konnen. Gang II 
und III  haben sich beim Scharen mit — im iibrigen 
wenig aufgeschlossenen — Storungen, die jedoch parallel 
m it der Querkluft zu verlaufen scheinen, auf kurze 
Entfernung mit dieser Storung geschleppt und sollen 
dann nicht weiter zu verfolgen gewesen sein.

Hóchstwahrscheinlich gehoren die Querkluft und 
die ihr parallelen Storungen zu einer mindestens 
400 m breiten, typischen Uberschiebungszone. In diesem 
Falle wurden sie das alteste System der Storungen dar- 
stellen und spatkarbonisch - altpermisch sein, und die 
Trumerzone wiirde einer jungeren Dislokationsepoche 
entsprechen. Dann aber ist die groBte Wahrschemlichkeit 
vorhanden, daB die Erzgange von Benthausen g l e i c h -  
a l t r i g  m i t  den a n d e r n  he r zyn i s chen  Quer- 
verwerfungspalten sind.

Die Natur der Benthauser Erzsprunge ais echte 
Verwerfer laBt sich zwar in der Grube selbst infolge 
des iiberaus eintonigen Charakters des Lenneschiefers, 
dem hier sogar die im Nachbargebiete eine wenn 
auch schwierige Identifikation verworfener Stucke er- 
moglichenden Kalkbiinke (mit charakteristischen Ver- 
steinerungen) vollkommen fehlen, nicht nachweisen; 
sic darf aber dennoch in Analogie 'm it den iibrigen 
noch zu besprechenden Vorkommen ais siclier ange- 
nommen werden, umsomehr wenn man die meist ver- 
tretene Ansicht, daB Benthausen auf der Fortsetzung 
des Selbecker Yorkomraens baut, ais richtig anerkennt.

Salbander, meist nur einseitige, bezw. salbandahn- 
iche Lettenbestege finden sich vielfach. In den bei 

der Entstehung der Spalten entstandenen Hohlraumen, 
soweit diese nicht durch Nebengesteinsbruchstucke ganz 
ausgefullt waren, haben sich die Erze — in der Haupt- 
sache nur Bleiglanz — abgeschieden und zwar z. T. 
ohne, z. T. mit dm  Gangarten, von denen wiederum 
nur Kalkspat von Bedeulung ist. Nach den Rissen 
laBt sich nichts uber dio Form der „Erzmittel" sagen.

Die Minerallosungen haben das Nebengestcin mehr 
oder minder beeinfluBt, sodaB es sich in gebleichtem 
Zustande und in jeder Ubergangstufe von reinen 
Letten bezw. lettigem Schiefer bis zum normalen festen 
Lenneschiefer vorfindet.

Die in der Gangspalte befindlichen Nebengesteinsbruch
stucke sind am sl&rksten beeinfluBt worden — natur- 
gemafi graduell yerschieden, entsprechend dengeiingen 
Unterschieden ihrer Widerstandsfiihigkeit — wobei sie 
zum Teil mit Bleiglanz und Kalkspat impragniert 
worden sind.

Aus diesen Umslanden erklart sich auch das ver- 
schiedene Auftreten des Bleiglanzes:

1. in einzelnen, z. T. sehr groBen, wohlausgebildeten 
Kristallen — meist aufsitzend auf einer diinnen 
Lage alt ‘ren graugelben Kalkspates — auf Kluft- 
flachen, in groBeren ziemlich festen Schieferpartien, 
innerhalb des Ganges,

2. eingebettet in einen jungeren weiflen, noch frischen, 
die Nebengesteinsbruchstucke verkittenden Kalkspat,

3. in von wenigen Gramm bis z. T. Zentner schweren, 
meist Kristalle aufweisonden Stucken, in nester- 
weisen Anhaufiingen in Letten liegend.

Diese letzteren stellen das letzte Stadium der Zer- 
setzung der Nebengesteinsbruchstucke dar. Die kleinen 
Bloiglanzpartikel stammen offenbar von jenen mit 
Minerallosung impragnierten Stucken. Ob aber die 
zentnersckweren, wohlausgebildete Kristalle aufweisen- 
den Bleiglanzstiicke primar in ihrer heutigen GroBe 
ausgeschieden worden sind, oder ob sie Konzentrations- 
produkte der ursprunglich mehr verteilten Bleierze dar- 
stellen, muB dahingestellt bleiben. Die von mir nicht 
selbst beobachtete, aber mir versicherte allseitig vor- 
handene Bedeckung mit Kristallen wurde vielleicht fur 
letzteren Umstand sprechen.

DaB die Einwirkung der Tagewasser auf die Bildung 
der heute die Gangausfullung darstellenden Letten 
jedenfalls nur gering ist, daB diese weitaus in 
der Hauptsache bei der Gangausfullung selbst durch 
die Minerallosungen hervorgerufen ist, ergibt sich u. a. 
aus dem bei den einzelnen Gangen sowohl im Ein- 
fallen wie im Streichen mehrfach beobachteten Wechsel 
in der Gangausfullung durch Kalkspat bezw. Letten.

Das Auftreten des Kalkspates in den einzelnen 
Gangen ist sehr wechselnd. Er findet sich am meisten 
auf Gang I, wo mehrore Trumer von je 30 cm vor 
Ort beobachtet werden konnten. Der Gang hat dort 
wenig Erzfuhrung gezeigt. Es lieB sich jedoch nicht 
feststellen, ob der Kalkspat in groBerer Menge, wenn er 
sich findet, ais gunstig oder ungiinstig fiir die Erz
fuhrung zu betrachten ist.

P a r a g e n e s i s .

1. S p a t e i s e n s t e i n  und ingeringer MengeZink-  
b l e n d e ;  graugelber K a l k s p a t  (Alter gegen- 
uber den beiden ersteren unsicher).

II. B l e i g l a n z  und in geringer Menge K u p f e r -  
kies, gleichaltrig; weiBer z. T. ankeritischer 
K a l k s p a t  (dieHauptmenge der Gangart bildend).

III. Schwefe l k i e s  und M a r k a s i t  (primar?).
IV. Qu a r z  (auf die oberste Sobie beschrankt) in 

geringen Mengen.
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B. V orkom m en im  oberen  M itte ld e v o n  — 
M assen Kalle.

Grubo Em anuel. (Am „Silberberg" bei W ulfrath).I7)
In einer lierzynisch streicheńden, 30 ra breiten Zono 

treten 12 fast parallele, 0,2—1,5 m niaehtige, li 10— 11 
streichende, m it 6 5 -8 5 °  nacb O einfallende Gang- 
tnimer auf. Ais Erzfuhrung wird Erz in derben 
Sclinuren von 5— 10 cm neben „eingesprengter Erz
fuhrung bis zu 1 m “ erwiilmt. Die Gangauśfullung 
soli aus „Kalkspat, Braunspat und Quąrz m it Blei- 
fulirung" bestanden haben.

Es ist festgestellt worden, da (3 die „Gangspalte aus 
dem Kalk auch in den Schiefer" (Kramehzel ist 
gemeint) „fortsetzen.** Da man dabei immer auf „alten 
Mann" gestoOen ist, laGt es sich nicht mehr ennitteln, 
ob innorhalb des Schiefers, wo man fast gar kcine Erze 
sondern in der Hauptsache nur „kleine Kalkspattriimer" 
gefunden hat, iiberhaupt weniger Erze zur Ablagerung 
gekommen sind, oder ob diese von den „Alten" schon 
gewonnen worden sind.

G. Y o r k o m m e n  i m  O b e r d e v o n - K r a m e n z e l .
A llg e m e in e s .

Dio Giinge sind in der Velberter Gogend fast aus- 
schlieGlich in den Kramenzelschichten bekannt geworden. 
Zwar sind auf verschiedenen Gruben z. B. Thalburg 
bei den Yorrichtungs- und Lósungsarbeiten auch 
Kolilenkalk- und Culmschichten aufgeschlossen; die 
betreffenden Sohlen und Querschliige jedoch sind entweder 
nicht bis zu den Stellen aufgefahren, wo die Gang- 
śpalten das Unterkarbon durchsetzen 1S), oder wenn 
dieses der Fali gewesen ist, sind genauere Beobachtungen 
iiber das Yerhalten, die Ausfullung der Spalten usw. 
nicht verzeichnet worden. Trotzdem kann man mit 
Sicherheit annehmen, daB alle groBen Gangspalten 
auch die unterkarbonische Schichtenfolge durchsetzen; 
dafur sprechen neben der Analogie mit der westlichen Gang- 
gruppe und dem Helenengang von Gmbe „Yereinigte 
Gliickauf" auch die metasomatischen Vorkommen15), 
auf denen ebenso wie auf den Alaunschiefern 15)
ein z. T. jedenfalls selir alter Bergbau umgegangen
ist. Die reichsten Vorkommen dieser A rt finden
sich grade dort, wo die Gangspalten das Unterkarbon
ihrem Generalstreichen gemafi durchąueren mussen. 
(s. daruber auch unter III. B. 3. Grnbe Eisenberg).

Nach den unterirdischen Aufscliliissen besteht;
1. C u l m  neben untergeordneten Kieselschiefern 

aus Sandsteinen, Tonschiefern und Alaun- 
sehiefern.

2. K o h l e n  k a l k  aus sehr festen, in den tiefsten 
Biinken oolithische Struktur aufweisenden,

17) Nach den Akten.
1S) z. T. aus Furcht vor den zu erwartendeu grofieu Wasser- 

laengeu, z. T. aus Mangel an Betriebskapital infolge der schlechten 
Konjunktur der letzteu Jalire.

massigen, z. T. dolomitisierten bezw. verkieselten, 
in den hoheren Schichten hollblau, in den tieferen 
dunkelgraublau gefarbten, Hornstein fiilirenden 
Kalken, die steil aufgerichtet sind, und aaf 
20—30 cm weiten offenen Spalten aufier- 
ordentliclio Wassermengen fuhren.

3. „ K r a m e n z e l / ' '  das fast ausschlieCliclie 
Nebengestein der Gange in den Gruben, neben 
untergeordneten Grauwackenbiinken haupt- 
siichlich aus gliiumerhaltigen, graugriinen 
bezw. graublauen, steilaufgerichteten Ton
schiefern, die in den geologisch tieferen 
Partien (auf Wilhelm II) ais Kalkknotenschiefer 
(Kramenzel im engeren Sinne) ausgebildet 
sind. In den hoheren Partien (auf Eisenbeig 
und Yer. Gliickauf) fehlen die Kalknieren vol 1- 
kommen.

1. Grube T er. Gliickauf.
Bestehend aus 1. dem schon im 16. Jahrhundert 

verliehenen „BI e i b e r g "  zwischen Yelbert und Langen- 
berg (der spateren „ P r i n z  W i l h e l m  G rube"),
2. „dem E r z b e r g w e r k  Gl i i ckauf  und H o h m a n n s -  
b u r g "  bei Neviges, 3, „V er. Gl i i ck au f "  bei Hefel 
bei Velbert (vgl. Fig. 3 und 4).

HaspeM

S fn n b r u c f)

Fig 3. Grube Ver. Gliickauf (ohne „Gliickauf u. Hohtnannsburg“) 
MaOstab 1 :7500

J c A a c A /J T  o

Fig. 4. Grube Ver. Gliickauf. Profil nacli A B in Fig 3. , 
MaCstab 1:7500

Diese Gruben umfassen eine lierzynisch streichende, 
uber 500 m breite Zone, dereń Verwerfernatur durch 
die Aufschlusse des „Helenenganges" bewiesen ist.
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Diese Zono deutet nach Norden auf die Storungszone 
der Zeclten Eosenblumendelle, Humboldt usw. hin.

Nacli dem verschiedenen Nebengestein und der 
daraus zu erklarenden Verschiedenheit der Ausfiillung 
sind tiu unterscheiden: Die Gangvorkommen im Ober- 
devon und die im Kohlenkalk.

a. Ga nge  im K r a me n z e ł .
(3 mit 90° einfallonde, 0,5—1 m miichtige Giinge 

von Schacht III; der 5—6 m, lokal 25 m miichtige 
„Hauptgang" von Schacht II).

Ebenso wie auf „Eisenberg" (s. u.) ist ais Gang- 
nebengestein nur der obere Teil der Kramenzelschichten 
bekannt.

S c h a c h t  III: Dagegen sind hier auf Schacht III  
im Gegensatz zu „Eisenberg" nachtragliche Umwandlungs- 
und Yerwitterungserscheinungen ohne irgend welchen 
nennenswerten EinfluG gewesen: die Nebengesteins- 
breccien sind noch ganz fest und unzersetzt; es fehlen 
vollkommen die Mineralien des eisernen Hutes, Griinblei- 
und Weifibleierz. E r z e :  Past nur Bleiglanz, entweder 
zusammen mit wenig Kalkspat und sehr wenigQuarz, 
dem Zement der Nebengesteinsbruchstiicke, oder 12— 15 
cm (Gang III) bezw. 20 bis 30 cm (Gang I) starkę, 
auf liingere Erstreckung anhaltende, derbe Triimer 
(hiiufig Drusen mit Bleiglanzkristallen bis 6 cm 
Kantenlange) bildend. Gang II hat sich ais „rauli" 
erwiesen. Uber die Form der Erzmittel laBt sich nur 
sagen, dafi anscheinend auf Gang I nach der Teufe zu 
dereń Lange und Miichtigkeit zunimmt.

S c h a c h t  II: In dem „Hauptgange" sind Erze in 
bauwiirdiger Menge bisher auf den oberen Sohlen nicht ge- 
fundcn worden. Die Ausfullung besteht aus Kalkspat und 
mehr oder minder z. T. bis zu Letten zersetzten 
Nebengesteinsfragmenten. Yon dieser Umwandlung ist 
naturlich auch das Nebengestein beeinfluBt worden. 
In der s. Zt. vorso(l'enen tiefsten Sohle sollen neben 
Kalkspat und Quarz Bleiglanz und Blende im 
gleichen Mengenverhaltnis aufgetreten sein, sodafi 
also auch hier eine Bestiitigung dafur yorzuliegen 
scheint, daft die Giinge nach der Teufe zu in Zink- 
erzgange u' ergehen.

DaB n a c h  der Gangbildung noch Gebirgsbewegungen 
stattgefunden haben, beweisen geringe Gang- 
verschiebungen, die an in h 2 i/2—S'/2 streichenden 
Lettenkliiften zu erkennen sind.

P  a r a g e n e s i s
I. Z i n k b l en d e ,  Quarz .

II. B l e i g l a n z ,  K a l k s p a t  und grauor Quarz .
III. Ma r k a s i t .
IV. K a l k s p a t .

Auf der a l t en  „ P r i n z  W i l h e l m  Grube'* hat 
in 150 m Teufe der B l e i g l a n z  au f gehor t ,  wahrend 
sich nach  der  Te u f e  zu fas t  nur  Z i n k b l e n d e  
vorgefunden hat.

Nach mundlichen Mitteilungen sollen dort an 
Gangarten bauptsiichlich Kalkspat, daneben Quarz, 
letzterer zum Teil in groOen derben, dann meist sehr 
wenig Erze fuhrenden Partien aufgetreten sein. Die 
eiserne Hutbilduug und die Zersetzung des Nebengesteins 
sollen die gleichen wie auf dem Helenengang usw. 
unten gewesen sein. Uber die Form der Erzmittel 
hat der bis 300 m Teufe gelangte Bergbau Bestimmtes 
nicht ergeben.

b. Ga ng  im Ko h l e n k a l k .

Der 1— 1,5 m machtige, nach Osten mit 80° ein- 
fallende „ H e l e n e n g a n g "  bildet die nordliche Fort- 
setzung der von der fruheren Prinz Wilhelm-Grube im 
Oberdevon gebauten Lagerstatte. Im Kohlenkalk ist 
der Helenengang sowohl unter Tage wie uber Tage 
aufgeschlossen in dem Steinbruche der Gewerkschaft 
Stolberg im Hesperthal. Der Kohlenkalk ist liings 
dieses Ganges abgesunken. Man findet namlich an einer 
Stelle in einer Gangstrecke in einem StoB ais Liegen- 
des des Ganges oberdevonische Schiefer, im anderen 
ais Hangendes Kohlenkalk, auBer dieser Stelle aber nur 
Kohlenkalk ais Gangnebengestein. Der Kohlenkalk ist 
in den tiefsten in der Grube bekannt gewordenen Biinken 
ais oolithischer, in den lióheren ais dichter Kalkstein 
angetroffen worden.

Die Ausfullung besteht in der Hauptsache aus 
hellrotlichem Kalkspat, der aber im Gegensatz zu seiner 
sonst auf allen beschriebenen Gruben gleichen, ziemlich 
dichten bis feinspatigen A rt des Auftretens grobspatig 
ausgebildet ist. Quarz findet sich, wenn auch in unter- 
geordneter Menge, ais Kappenquai7, ausgebildet.

An Erzen treten auf: Bleiglanz, Kupferkies und 
Markasit, sowie die Minerale des eisernen Hutes, die 
ja  auf den nur 400—500 m entfernten, im Kramenzel 
aufsetzenden Gangen vollkommen fehlen: WeiBblei und 
Grunblei (jedoch bedeutend seltener ais auf,, Wilhelm II" 
und „Eisenberg"), Malachit und Brauneisen.

Die Erzfuhrung ist im Gegensatz zu den Parali el- 
gangen, die im Oberdevon aufsetzen, nicht in aus- 
haltenden Trumern und ais Zement der Nebengesteins- 
brocken, sondern mehr unroge lmi i Bi g ,  n e s t e r we i s e  in 
der kalkspatigen Gangmasse verteilt; ein Umstand, der 
fiir den Bergbau in okonomischer Hinsicht wenig 
angenehm ist. Di es e  E i g e n s c h a f t  s che i nen  die 
Ga n g e  a b e r  zu ze igen,  s oba l d  sie K o h l e n k a l k  
bezw.  K a l k s c h i c h t e n  ai s  N e b e n g e s t e i n  h a b e n .

Das Nebengestein ist hochgradig zersetzt. Die 
meist aus Kohlenkalk bestehenden Gangbreccien sind 
mehr oder minder in roten „Mulm" umgewandelt; an 
einzelnen Teilen laBt sich noch erkennen, ob sie aus 
den oolithischen oder aus den dichten Kalksteinschichten 
entstanden sind.
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P  a r a g e n e s i s.
I. Kupfe rk i es .

II. rótlicher K a l k s p a t ,  Ble iglanz .
III. K a p p e n ą u a r z ,  M a r  k a s  i t ;  gegenseitige 

Stellung fraglich.
2. Grubo Eisenberg.

u. Giinge.
Die Gruben Eisenberg und Wilhelm II bauen, wie 

die Tafel zeigt, auf demsęlben Gangzuge, der in 
streichender Richtung nach Norden auf dic Spmngzone 
der w. u. zu besprechenden Zechen Wiesche und Seller- 
beck hindeutet. DaB hier eine einzige, groBe, Karbon 
und Devon treffende Yerwerfungszone vorliegt, ist 
wohl nicht abzustreiten.

Auf der sudlicher gelegenen Grube Wilhelm II ist 
auch die Natur der Gangspalte ais Verwerfer deutlich 

. ausgeprśigt; auf der Grube Eisenberg deuten nur yiel- 
faehe Harnische im Nebengestein auf stiirkere Beweg.uugs- 
yorgange hin.

Einzelne Grubenbaue sind soweit gegen Norden 
Yorgeschoben, daB in ihnen Kohlenkalk und Oulm 
aufgeschlossen sind. Die gangartigen Vorkommen sind 
dagegen nur innerhalb der Kramenzelschichten bekannt 
und zwar nur innerhalb des hoheren Horizontes mit den 
festen, dichten, graugrunen, kalknierenfreien, in den 
unmittelbaren Niihe der Gange meist gebleichten 
Schiefern und Grauwackenbiinken.

Eine 1100 m breite, herzynisch streichende Zono ist 
von vielen Gangtrumern durclizogen, unter denen 4 
durch ihre Miichtigkeit und ihr Ausbalten im Streichen 
charakterisiert sind.

Machtigkeit: meist 1 m, lokal 5 bis 6 m.
Streichen: li 8—9.
Einfallen: 80—85°, meist nach Osten. Zwei wenig 

aufgeschlossene Gange (Gang: I-West u. Il-W est) fallen 
nach Westen ein; da die sehr steil stehenden Giinge 
hiiufig in verschiedenen Teufen verschiedene Einfall- 
richtung aufweisen, eine windschiefe Ebene bilden, ist 

. es fraglich, ob auch das Generaleinfallen nach Westen 
gerichtet ist; sonst fallen ja die meisten Quer- 
verwerfungen im westfalischen Karbon, die Giinge yon 
Lintorf, Solbeck, Benthausen, sowie die uberwiegende 
Mehrzahl der Velberter Giinge nach Osten ein.

Jiingere Stórungen, Venverfungen der Giinge sind 
nicht bekannt geworden.

G a n g a u s f ii 11 u n g.
1. Ga n g a r t e n :  Qua r z ,  bei weitem yorwiegend, 

und hellrotlicher K a l k s p a t ,  die, abweichend von den 
Nachbargruben, hier an manchen Stellen derbe, mehrere 
Meter miichtige Massen bilden. Wo der Kalkspat 
yorwiegt, soli eine Yertaubung des Ganges beob- 
aehtet sein.

2. Erze:  yorwaltend B l e i g l a n z  und Schwefe l -  
ki es; untergeordnet Kupferkies und Zinkblende, sowie 
die entsprechendeu Mineralien des eisernen Hutes:

Griinblei und Weifiblei, letzteres sowohl erdig derb, 
wie auch in Kristallform; Spuren von Braunblei, 
Brauneisen, wenig Malachit und Kupferlasur.

Die Erze finden sich entweder ais Zement der 
Breccien (Bleiglanz und Schwefelkies), oder in feinen 
Schniiren mit und ohne die Gangarten Quarz und 
Kalkspat in den festeren Teilen des Ganges. In den 
mulmigen Teilen (s. u.) kommen die Erze, besonders 
Bleiglanz und Markasit, ais Knollen eingelagert vor.

Die Zinkblende ist auf den oberen Sohlen nur in 
Spuren geftinden worden, wahrend sie nach der Teufe 
zunimmt und von 95 m Teufe im Gange I-Ost mit 
Bleiglanz • zusammen und auf der tiefsten Sohle in 
gleicher Miichtigkeit wie dor Bleiglanz auftritt. Nur 
ein einziges Stiick ist mir bekannt geworden, welches 
Bleiglanz und Zinkblende in „massiger" Verwaclisung 
zeigte. Die Zinkblendekristalle sind oft zerfressen.

tiber dio Form dor Erzmittel liiBt sich infolge des 
kurzeń Betriebes nichts sagen. Nach den frtihercn 
Aufschlussen konnte man die Erzfuhrung nicht ais 
gliinzend bezeichnen. Das Ausbringen war durch- 
schnittlich 7 pCt. Bleistiickerze haben einen Durch- 
sclinittsgelialt von 78 pCt Blei und 14 g Silber in 
100 kg Blei.

3. Ga ngbr ecc i en :  Schieferstucke hoćhgradig, z. T. 
zu Letten zersetzt,

4. Sekundi i r e  V e r w i t t e r u n g s e r s c h e i n u n g e n  
haben einen bis iiber 100 m Teufe hinabreichenden 
eisernen H ut geschaffen. Die in der Gangmasse 
yielfach auftretenden dunkolbraunen, mulmigen Partien 
durften wohl aus ' i n  die Gangspalte hereing fallenen 
Stucken des innerhalb einzelner Biinke viel Eisen- 
karbonat enthaltenden Kohlenkalkes entstanden sein. 
Die in dem „Mulm“ befindlichen Quarzdrusen sind 
w'ahrscheinlich jiingeren Alters.

P  a r  a g e n e s i s.
I. Z i n k b l e n d e  mil grauem Quarz.

II. K u p f e r k i e s .
III. rótlicher K a l k s p a t ,  Qua rz  und Bl e i g l a n z .
IV. K a p p e n ą u a r z .
V. M a r k a s i t ,  K a l k s p a t  und E i s e n s p a t  

(beides wahrscheinlich jugendliche Bildungen).

ft. M e t a s o m a t i s c h e s  V o r k o m m e n .
Innerhalb des Grubengebiiudes der Zeche Eisenberg 

kommen auch m e t a s o m a t i s c h e  L a g e r s t a t t e n  von 
Brauneisen und Bleiglanz vor, von deren uralter Eisen- 
gewinnung ber jedenfalls die Lokalitiit die Bezeichnung 
„Eisenberg" empfangen hat. Diese Vorkommen liegen 
auf der Grenze von Alaunschiefer und Kohlenkalk, und 
zwar liegen die reichsten Lagerstatten nach den Risscn 
und miindlichen Mitteilungen an solchen S t e l l e n ,  wo 
nach dem G e n e r a l s t r e i c h e n  der  Gi inge diese das  
U n t e r k a r b o n  d u r c h ą u e r e n  m u s s e n ,  An der 
einzigen noch zuganglichen Stelle komite auch nur der



m e t a s o m a t i s c l i e  C h a r a k t e r  der Lagerstatte aus 
dem allmahlichen Ubergang vom festen normalen 
Kohlenkalk durch dolomitłsierto Partien iu braun- 
gefiirbte, ankeritisclie Partien bis zum reinen Braun- 
eisenmulm — aber nicht die Gangausfullung innerhalb 
des.Unterkarbons — festgestellt werden. In dem Braun- 
eisenmulm finden sich Bleiglanznester vori meist nur 
geringer GroBe. Ais Zubringerspalten fiir die meta- 
somatischen Yorkommen darf man wohl die Erzgiinge 
auf fas sen ,  sodaB s o m i t  die be i den  r a u ml i c h  
u n d  s t r u l c t u r e l l  y e r s c h i e d e n e n  E r z l a g e r -  
s t a t t e n  g e n e t i s c h  z u s a m  m e n g e h  o r e n  und 
g l e i c h  a l t  s ind.

3. Grube W ilhelm  II. (bei Yelbert)
(s. Fig. 5.)

DaB die" Gange vonWilhelm II echte Querverwerfer 
sind, liiBt sich auf der 75 m-Sohle selir gut beobachten, 
da hier eine illtere streichende Storungszone, die ihrem

V  O
T/efóau Sc/iaM

Fig. 5. "„Grube Wilhelm II. ' Quevprofil dureli den 
Tiefbau-Sehacht. M. 1: 5000 .<

ganzen Habitus nach (zwei parallele Kliifte von gleicbem
Streichen wie das Nebengestein und Einfallen nach
Sudeli) ais tiberschiebung aufzufassen ist, von einem
Erzgang 5—6 m yerworfen wird (stark ausgepragte
Friktionstreifen von 15° Einfallen).

Das Streichen ist h 11—12, z. T. mehr in h 9.
Das Einfallen, yon 40 bis 80° wechselnd, ist bei 

Gang T, II nnd III  nach 0., bei Gang IY nach W. 
gerichtet; dieser Gang ;'scheint Gang I-W est von 
Eisenberg zu entsprechen, dor auch nach W. einfiillt. 
Die Miichtigkeit der einzelnen, z. T. noch wenig unter- 
suchten Giinge betragt im Durchsclmitt 2, 1,5, 1, 0,5 m.

Das Verhalten der Giinge ist dasselbe, wie auf der 
yorbeschriebenen, auf derselben Sprungzone gelegenen 
Grube Eisenberg. Die*Um\vandIung des Nebengesteins 
zu lettigen Massen und der Erze zu Grunblei und 
WeiBblei, letzteres z. T. durch Eisenoxyd rot gefarbt, 
ist hier noch weitgehender wie auf Eisenberg. 
Auch hier scheineirdie^ Gange nach der T e u f e  z u 
m e h r  Z i n k b l e n d e  zu fuhren, die auf den oberen 
Sohlen vollkommen fehlt. Kupferkies, meist mit Zink
blende zusammen, tritt nur sehr untergeordnet auf.
S ch wefelkie3 findet sieli allerorts in reichlichererMenge,

uber der 50 m-Sohle fast ganz in Brauneisen um- 
gewandelt, vielfach auch in dem roten Mulm, der auf 
die oberen Sohlen (iiber 127 m) beschrankt ist.

Uber die Form der Erzmittel laBt sich nichts 
Sicheres angeben; die reichsten Bleierzvorkommen 
scheinen oberhalb der 75 m-Sohle aufzutreten, eine 
ahnliche Erscheinung wie auf Eisenberg, wo auch die 
reichen Erzmittel der oberen Teufen auf den unteren 
Sohlen nicht auftreten.

Das Ausbringen schwankt zwischen 9 und 14 pCt, 
im Durchsclmitt 12 pCtbei einer monatlichen Forderung 
yon 50—60 t  fertiger Erze wahrend der Jahre 1901 
und 1902. Der Bleiglanz enthalt in Stiickerzen 74 
bis 78 pCt Pb und 24—25 g Ag auf 100 kg. Es 
ist noch unklar, wie der Silbergohalt gebunden ist. 
Die Kurve des Ag-Gelialtes der Stiickerze, der Graupen, 
der Schlieche scheint auf Wilhelm II steigend, auf 
Eisenberg dagegen sinkend zu sein.

Yon Gangarten zeigt sich auf den oberen Sohlen 
Quarz in yorwiegendem JlaBe, wiihrend der Kalkspat 
sich erst auf der tieferen Sohle einstellt. Da man 
auch hier viel yon dem erwahnteu, lokal 'ais „Mulm" 
bezeichneten Zersetzungsruckstiinden findet und die 
sekundaren Yerwitterungserscheinungen hier iiberliaupt 
eine so bedeutende Rolle' gespielt liaben, muB es dahin 
gestellt bleiben, ob hier alleiu ein primarer Teufen- 
unterschied yorwaltet, dergestalt, daB sich in der Teufe 
Zinkblende mit Quarz, dann der hellrotliche Kalkspat 
in dem mittleren, in dem oberen Teile dagegen Bleiglanz 
und Quarz oder ob in dem mittleren und oberen Teile 
Kalkspat mit etwas Zinkblende, Quarz und Bleiglanz 
sich abgeschieden liaben, wo alsdann der Kalkspat 
nur nachtriiglich wieder in Losung gebracht und weg- 
gefiihrt worden ist. Dio letztere Moglichkeit durfte 
am meisten Wahrscheinliclikeit fur sich beanspruchen 
konnen, da man yielfach zerfressene Quarzstiicke findet. 
Bei diesen lassen allerdings die Hohlriiume wegen ihrer 
ungiinstigen Begrenzung nicht entscheiden, ob nur 
Bleiglanz oder auch Kalkspat ausgelaugt ist.

P  a r  a g e n o s i s.
I. Z i n k b l e n d e  m i t  Quarz .

IT. rStlicher K a l k s p a t ,  Z i n k b l e n d e ,  g r a u e  
Qu a r z ,  B l e i g l a n z ,  K u p f e r k i e s .

III. Q uarz.
IV. M a r k a s i t  oder P y r i t .

4. G-rube Josephine. (Gem. Kiitzkauson.
Burgermeisterei Wiilfrath *).

Der Gang soli ein Einfallen von 60 “ nacli SW und eine 
Miichtigkeit von'l,5 Fufi haben. „In eisenschiissigen, losen 
Massen kommen Erze" (d. i. Bleierze) „stellenweise in 
derben Stiicken vorf‘. Die Erzfuhrung in diesem Teile 
(offenbar der Zone des eisernen Ilutes) ist nicht lolmend 
gewesen. Spater hat man auch „in dem deutlich aus-

*) Nach den Akten.
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gepr&gten Gange derbe Erzffihrung" gefunden. Dabei 
ist aucli „Zinkerz" aufgetreten.

Grubo Josephine liegt in derselben Querverwerfungs- 
zone wie Eisenberg und Wilhelm II.

5. Grube Ferdinande. (Gem. Flandersbach bei 
W ulfrath*). (s. Fig. 6 )

Fig. 6. Grubo Fcrdinande. (Querprofil.)

In den Kramenzel - Schiefern treten in einer 
durch Grubenbaue auf eine Lange von 700 m 
verfolgten Zone von 150 bis 200 m Breite mehrere 
parallele Gangtriimer auf, dereń Streichen im sudlichen 
Teile in h 10 bis 11, im nordlichen Teile mehr in h 9 
verlauft, bei einem Einfallen von 60 bis 8 5 0 nach 0 . Ein- 
zelne „Gange" scharen sich nach der Teufe (iiber der 
tiefsten, 170 m-Sohle). Die Machtigkeit der Trfimer 
wecliselt von einigen cm bis zu ortlichen Erweiterungen 
von 6 bis 8 m. „Die Ausfiillungsmasse besteht aus Kalk
spat, Quarz, Schiefer, teils mehr oder weniger Bleierz 
eingesprengt, teils in derben Schnuren 1 bis 60 cm 
m achtig; forner in einer eisenschussig mulmigen, san- 
digen Masse, worin sich feste Konglomeratblocke 
(d. s. Nebengesteinsbrocken) und groRere und kleinere 
derbe Bleiglanzknollen eingelagert finden." AuBerdem 
sollen Kupferkies und Schwefelkies in dem aus Quarz, 
Kalkspat und Bitterspat bestehenden Gangartenge- 
misch „eingesprengt"' yorkommen. Blende ist auf einem 
Tram ais einzigstes Erz vorgekommen, begleitet an- 
scheinend von Kalkspat. Auf der 140 m-Sohle hat 
sich, entgegen dem Vorkommen auf den oberen Sohlen, 
Bleiglanz und Zinkblende so innig miteinander vermengt

*) Nach don Akten und arafclichen Risson.
,9) Ea iat fraglicli, ob man aua diesen Worten schlieflen 

soli, da(3 ecbto „massige Verwaebsungen“ vorgekommen sind. 
Mir ist aus dem panzen Gebiet dieaor Arbeit nur ein einziges 
eclite massige Verwachsnng von Bleiglanz und Zinkblende auf- 
weiseudes Stuck von „Eisenberg" bekannt geworJen.

Yorgefunden, „dafi diese Erze separat aufbereitet werden 
mufiten." 19)

Die Erzfiihrung scheint jedoch auBerordentlich ge- 
ringwertig gewesen zu sein.

6. Grube Th.albm’g. 'i0) (Etwa 1 km west- 
licli von Heiłigenhaus im Kreise Mettmann). (s. Fig. 7.)

Auf dem Nordfliigel des Yelberter Sattels sind auf eine 
Langenerstreckung von z. T. mehr ais 1200 m funf 
bedeutendere Gangspalten einer Triimerzone von iiber 
300 m (Sudstollen; unter Einrechnung des in einem 
alten Sclnirfschachte im Westen aufgeschlossenen Ganges 
von iiber 1300 m) Breite hauptsachlich innerhalb der 
„Sandsteine und sandigen Schiefer" des Kramenzels 
(Streichen: etwa h 5 bis 6, Einfallen: bis 80° nach NO; 
jedoch vielfach gestort) bekannt und z. T. bis in eine 
Teufe von 210 m verfolgt worden.

Im Yerfolg dieser Zone nach Nord en stofit man 
auf die Yerwerfungszonen von Alstaden, Westende, 
Deutscher Kaiser. Die Entfernimg Thalburg-Alstaden 
scheint auf den ersten Blick zu groB zu sein, um eine 
solche Kombination zu gestatten; beobachtet man aber 
auf dieser fraglichen Entfernung den eigenartigen 
herzynischen Yerlauf des Buhrtales und des genau in 
seiner Yerlangerung nach SO liegenden Yogelsang- 
bachtales21), beachtet man ferner, daB es sich bei der 
geologischen Neuaufnahme Westfalens n ) gezeigt bat, 
daB die SO bis NW  verlaufenden Teile des RuhrtaTes 
tektonisch und zwar durch Querverwerfungen bedingt 
sind, so durften die Bedenken gegen eino solche Kom
bination schwinden. Ob man in den Gangen 
von Fortuna die sudliche Fortsetzung der Thalburger 
Zone sehen soli, muB einer spiiteren Spezialaufnahme

2°) Nach den Akten und einer bei einem friiheren' Betrieba- 
fubrer ais Mamiskript aurgefundenen Beschreibung voa Grube 
Thalburg. Ben Namen des Verfassers liabe icli nicht ermitteln 
kouuen. Die Arbeit stammte aus der letzten Betriebaperiode 
(1888 bis 1901).

Vergl. Ubersichtskarte dos rheiniscb-wcstfalischeu Stein- 
koblenbeckens. Boclmm 1900, 1: 50 000.

’21'j Krusch, Jahrg. 1904 dsr. Ztschr., S. 795.
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vorbelialteh bleiben; manches scheint allerdings dafur 
zu sprechen.

Streichen. Eiufalleu. Gangmachtig-
keit.

Erzmńchtig-
keit.

1. Gang: h 7 bis 8 80 bis 85° nach 0 bis 2 m bis 50 cm Pb
Diagonalgang: 

h 12 82° ijach 0 „ 80 cm „ 30 cm Pb
2, Gang: li 10 88» „ach W „ 7 m „ -10 cm Pb
3. Gang: h 8 30 bis 54° nach W „ 2 m „ 30 cm Pb
Blendegang: h 8 G5° nach W „ 1,5 m „ 50 cm Zn

Stręichen, Einfallon und Machtigkeit sollen jedoch 
starken Schwankungen unterworfen sein.

Slorungen: „Das Gebirge sei aber nacli erfolgler Aus- 
fullung der Spalten bedeutenden Bewegungen ausgesetzt 
gewesen." Das Maimskript fulirt dafur u. a. Rutsch- 
flacben und „bandartige Ablagerungen von Kalkspat 
und Scbwefelkies, welche durch Druck heiworgerufene 
Biegungen und Knickungen zeigen" an.

Nach den Akten sollen jiingere Storungen auftreten, 
dio einen nachteiligen EinfluB auf die Erzfuhrung liiitten. 
Naheres ist dartiber nicht bekannt.

Die Ansfiillung der Spalten ist ganz analog der- 
jenigen auf den benachbarten Griiuen Wilhelm 1T und 
Eisenberg, mit denen die Thalburger Gśinge die gleichen 
Nebengesteins- und die gleichen sekuńdiiren Yerhaltuisso 
(biszur92 m-Sohle langere, 30 cni miiclitige, derbe Griin- 
bleiscbnure) gęmeinsam haben. Es sei nur bemerkt, 
daB auBerdem Spateisenstein auf kurze Entfernung 
uberfahren worden ist, und daB die auf den Blendegang 
beschrankte Blende dort das einzige Erz bildet.

P a r a g e n e s i s :  Eine bestimmte Altersfolge der Erze 
hatte noch nicht festgestellt werden konnen, sagt das 
Manuskript, nur aus einzelnen Stiicken habe sich ergeben, 
daB an diesen der B l e i g l a n z  von j i ir ig e re r  Bildung 
sei a is  die Z i n k b l e n d e .

In dem nórdlichen Stollen sind auch dor Flozleere 
Cul m und Kohlenkalk durchórtert worden. „Tm 
Kohlenkalk und Omni, welche von den Spalten gleich- 
falls dnrchsetzt werden, ist die Erzfuhrung gering und 
daher belanglos." An anderer Stelle sagt das Manu
skript: „Festgestellt ist, daB an der tŚTbergangstelle 
vom Obordevon zum Kohlenkalk eine auBerordentliche, 
groBere Gebirgstorung und Zerkliiftung stattgefunden 
hat, ais in den oberdevonischen Schichten selbst, und 
daB hier die Erzfuhrung fast ganz nachgelassen hat."

7. Grube F o rtu n a  (bei Wulfrath).*)
Tn einer herzynisch streichenden Zone von etwa 

700 m Lange und etwa 400 m Breite, dereń Ver- 
werfernatur nach den Akten sicher erwieson ist, hat 
man verschiedene Trumer im „Schiefer" und im „Kalk" 
(gemeint sind Kramcr.zel und wahrscheinlich Massen-

*) Nach deu Akten und miindlichen Mitteilungen eines 
fruhereń Betriebsfiihrers.

kalk) aufgeschlossen. Die Gangausfiillung bestand 
auBer den bei weitem vorwiegenden Nebengesteins- 
hruchstucken (Schiefer und Kalkę) aus den Gangarten 
Kalkspat und untergeordnet Quarz, sowie den Erzen 
Bleiglanz, Scbwefelkies und wenig Zinkblende.

„Auf der 2. Sobie tr itt ein 1 m machtiges, h 10 
bis 11 streichendes, mit 45 0 nacli Osten einfallendes, 
gangartiges Yorkommen, dessen Ausfiillung aus Letten 
m it Triimmern von Kalkspat-besteht, auf. Im Hangonden 
dieser Partie folgt nach einer 2 m miichtigeii Schiefer- 
schicht ein 13 m maditiges Konglomerat von Schiefer 
und Kalk mit Schwefelkieseinsprengung. Das Streichen 
und Fallen der weiteren Gebirgschichten im Hangenden 
ist gleich dem des vorerwahnten Gangvorkommens, 
wahrend die Schieferschicliten im Liegenden ein Streichen 
von li 5 bis 6 bei 85° nordlichem Einfallen haben." 
(T?evierakten.)

Tń den Akten iinde ich eine nicht nachkontrollierbare 
Notiz eines Betriebsfiihrers, nacli der ein in li 8 bis 9 
streichendes Gaugtrum von einem in li 11 bis 12 m it 
75 ft nacli Osten einfallendon Gaugtrum um 14 m ver- 
worfen wird.23)

Von der Grenze von Schiefer und Kalk werden 
Eisenerzablagerungen mit geringen Bleierzeinspręngungen 
erwahnt. Man wird wolil nicht felil gelien, wenn man 
darin metasomatische7,5) Vorkommen sieht, die auf der 
Schichtfliiche von Schiefer und Kalk von den durcli- 
setzenden Gangspalten aus gebildet worden sind, ahnlich 
wie das auf Eisenberg beobachtete Yorkommen. 
Genaue Uri|ersuchungen scheinen nie stattgefunden 
zu haben.

In dem Kalk scheint die Erzfuhrung der Giingo 
wie auch andernorts beobachtet, nesterformig zu sein, 
derart, daB kleine Bleierzknollen sich in einer lettigen 
Masse finden.

In dem Kalk sind kleine Spalten bis zu einer 
Maximalm|chtigkeit von 50 cm, dereń Ausfiillung aus 
„lettigem Eisenmulm mit vereinzelten Bleierzknollen 
von 2 bis 6 cm Dicke" bestand, nicht nur parallel 
den Hauptspalten, sondern auch rechtwinklig von der 
Hauptspalte in den Kalk hineingehend beobachtet 
worden. Diese Spalten haben sich aber nach hochstens 
25 m sowolil nach oben wie nach der Seite ais ge- 
schlossen erwiesen.

M) Es scheinen auch jungerc, ca. h 2 his 3 streichende 
Storungen Yorzukommen.

M) Unter diesen Typ u a fallt auch wolil daa „stockartige 
Vorkommen von Schwefelkies im oberdevonisehen Kalk“, yon 
dem die Akten sprechen. Nach mundlichen Mitteilungen 
haben sich an der Stelle, wo ein Gang durch den von Tertiiir 
uberdeckten Kalk hindurchsetzt, grofie Brauneisensteinablager- 
ungen gefuuden, die nach der Teufe zu iu Schwefelkies iiber- 
gingen. Eingelagert fanden sich darin Bleiglanzklumpen bis zu 
einem Gewicht vou 5 bis 10 Zentnern.

Auf ein analoges Vorkoinmen deutet die in alten Akten 
enthaltene Notiz, da(3 in Schacht V der dem Bergischen Gruben- 
und HuttenYerein Yerliehenen Zeche Regina die im Eisenlager 
nesterweise auftretenden Bleierze mitgewonnen und Fortuna 
gegen Ersetzung dor Forderkosten ausgeliefert werden sollen.
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D. Vo r k o mmo n  im K o h l e n k a l k .
Aus dem Kohlenkalk sind drei Yorkommen zu er- 

willmen:
1. der Helenengang von Grube Yer. Gliickauf, der 

dort schon im Zusammenhang mit den anderen 
Gangen beschrieben worden ist.

2. ein Erzgang in dem bekannten Speeschen Kohlen- 
kalksteinbmcli bei Oberbusch-Cromford, nordlich 
von Ratingen.

3. die Gange von Lintorf.
2. Erzgang von Cromford.

Dieser Gang ist in einem Horizont anfgeschlossen, 
der zusammen mit den Grenzschichten von Oberdevon 
und Unterkarbon ais die direkte Fortsetzurig des iiltesten 
Aacliener Karbons aufzufassen ist25).

Die dichten, massigen Kalkę werden von zahllósen 
senkrechten Kliiften (Dólomitisierung, Yerkieselung von 
diesen) durchsetzt, „die weit deutlicher sind, ais die 
Schichtung. Auch Verwerfungen sind haufig, darunter 
solche m it Quarzgangen. Ein solcher, der viel Blei- 
glanz fuhrt, scheint das Kalkvorkommen nach Osten 
hin abzusclmeiden“25). Dieser letztere hat herzynisches 
Streichen und ein Einfallen von 90°. Er diirfte auf 
der sfullichen Portsetzung der Lintorfer Gange liegen.

G a n g a u s f u l l u n g .  1. Quarz, auf beiden Seiten- 
flachen stengelig und stets ais Kappenąuarz ausgebildet, 
infolge der Verwitterung splitterig, z. T. auch doppel- 
soitig begrenzte Kristalle.

2. Bleiglanz, in Form von Erznestern, meist um- 
geben von Brauneisenmulm.

3. Ankerit.
4. Bitterspat.
5. Ganggestein: mulniige Bestandteile, z. T. Braun- 

eisen, z. T. Ruckstande aus der Zersetzung der Neben- 
gesteinsbruchstucke.

Das Nebengestein ist liings der Gangspalte stark 
umgewandelt worden zu braunem Mulm, der z. T. 
nachtraglich wieder verkieselt worden ist.

P a r a g e n e s i s .  Quarz ist wenigstens zum grofien 
Teil gleićhalterig m it dem Bleiganz.

3. Grube Lintorf.
(Fig. 8 bis 11).

Bei Lintorf treten aus den jugendlichen Bildungen 
des Rheintals zwei  2 km voneinander entfernte, nur 
aufierst wenig hervorragende f l achę  Ku p  pen von 
K o h l e n k a l k  auf. Die nordlichere dieser nach NO 
einschiebenden Sattelerhebungen des im groCen und 
ganzen die Faltung des Steinkohlengebirges mit- 
machenden Kolilenkalkes entspricht dem „W atten- 
scheider", „Amsterdamer“ oder „Riittenscheider" Sattel 
(innerhalb des Steinkohlengebirges; auf Selbeck dem

**) Dreyermann: Ztschr. d. dtseb. geol. Gcsellschaft 1902, 
S. 4S0. Uber die Yertretuug der Etroćungtstufe auf der rechten 
Rheinseite.

»JohannDiepenbrocka Sattel), die siidliche dagegen einem 
Spezialsattel. In der zwischenliegenden „Muldę vón 
Mintaid" lagert bei Lintorf Culm, daruber diskordant 
marines MitteloligozS.il, „Ratinger Ton", das seinerseits 
yon den Alluyionen des Rheintales z. T. iiberdeckt ist.

Der Kohlenkalk ist hier nur ais ein massiger, z. T. 
besonders im Hangenden dolomitisierter Kalkstein oline 
deutliche Schichtung anfgeschlossen worden. In seinen 
obersten hier bekannten Horizonten findet sich eine von 
Crinoidenstielgliedern fast ganz erfiillte Schicht, sonst 
sind Versteinerungen solten in ihm.

Die konkordant auflagernden Culmschichten beginnen 
meist mit - einem teilweise 3 bis 5 m Machtigkeit er- 
langenden Lager yon hornsteinartigen Kieselschiefern 
(Lydit), worauf Alaunschiefer (mit vielen yerkiesten 
Goniatiten und Pekten26) folgen, die in feste Ton- 
schiefer iibergehen.

Das nachst jiingore Glied im Muldentiefsten ist ein 
Sandstein, dessen Stollung nocli zweifelhaft ist.

Er soli konkordant zu den Culmschiefern auftreten, 
sodaB os fraglich ist, ob er dem Culm oder dem Floz- 
leeren angehort. v. Dechen (a. a. 0. S. 216) gibt die 
Miichtigkeit des Culms an diesem Orte zu 650 m an, 
eine Schatzung, die jedoch yielleicht zu hoch ge- 
griffen ist.

Den Culm und Kohlenkalk iiberlagert diskordant2’) 
mariner mitteloligoziiner, blaugrauer Ton (Ratinger 
Ton) mit yielen Septarien eines dichten Kalksteins 
und sehr yielen grofien, gut ausgebildeten Gipskristallen, 
dessen Machtigkeit bis zu 25 ni steigt.

Y e r l a u f  der  S p a l t e n b i l d u n g .  Die Breite dieser 
Queryerwerfungszone — soweit sie durch Grubenbaue 
nachgewiesen ist — betragt mehr ais 800 m. Das 
Streichen der Spalten bei einem Einfallen von 70—80° 
nach 0. ist ungefahrli 11. Unter der in dieser Triimer- 
zone durch Abbohrung von Tage aus unter der Tertiar- 
decke bekannt gewordenen groBen Anzahl von meist 
keine Bauwiirdigkeit gewahrleistenden Gangtrumern 
sind 2 etwa 600 m yoneinander entfernte, durch groCere 
Machtigkeit und grofieres Aushalten im Streichen aus- 
gezeichnet: Georgsgang im Wcsten, Friedrichsglticker 
Gang im Osten. Die Machtigkeit ist erheblichen 
Schwankungen je nach dem Nebengestein unterworfen. Es 
kommen Stellen von 15 m Spaltenweite vor, imDurch- 
schnitt betragt diese jedoch innerhalb der erzfuhrenden 
Partien nicht mehr ais 2 m. Im nórdlichen Teile des 
Grubenfeldes findet sich ein machtiges Diagonaltrum,

26J Schrader. Verhandl. d. uaturh. Vereins. Bonn 1880. 
Bd. 37. S. 61.

2:) Eine aus AnlaB der Dusseldorfer Gewerbe-Ausstellung 
yon 1880 von der Grubenyerwaltung lierausgegehene Broschiire 
erwaliut aufierdem „einige wenige Trumer, we:che dem Essener 
Griinsaud anzngehoren soheinen." Es mnfi dahingestellt bleiben, 
ob hier wirki ich echter Essener Grunsand, oder ob nicht viel- 
mehr eine Yerwechslung des letzteren mit durch Glaukonit- 
substanz grungefarbten, tonigen Sanden yorliegt, die in den 
Cromforder Aufschliissen des Retinger Tons die untersten
Scbichten bilden.
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auf dem Schacht Heinrich angesetzt ist, zwischen diesen 
beiden Hauptgangtrumern. Entsprecheud dem Durch- 
setzen der beiden parallelen Hauptgange durch die beiden 
Kalksattel linden sich auf jedem davon 2 Schachte, 
von denen aus der Bergbau auf den betroltenden Gangen 
stattgefunden hat. Obwohl zwar weder der Georggang 
vom Schachte Georg bis zum Druchter Schacht, nocli 
derFriedrichsglucker Gangvom Friedrichsglucker Schacht 
bis zum Loman - Schacht uberfahren worden ist, so 
kann man doch m it Sicherheit annehmen, daB die von 
den beiden ostlichen Schachten gebautenGangvorkommen 
identisch sind und dem Friedrichsglucker Gang ange- 
lioren, und daB ebenso das von Schaclit Gebrg gebaute 
westliche Erzyorkommen identisch ist mit demjenigen, 
das in fruheren Zeiten vom Schachte Drucht her aus- 
gebeutet worden ist. (Fig. 8.)

Schacht
Drucht\  \< \^

Ateirir/cn \ 
.Schach/ Vj.oman Schach/

fi/

\
\

\Qeorę 5c/ta chi d| óchac^f̂ ^r/ec/r/c/sy/uc/

\&Broc/tman Schach/
Fig. 8. Grabo Lintorf.

M. 1 : 25 000.
Hierfur spricht neben dem Umstand, daB die be- 

treffenden Gangstiicke gleiches Streichen haben und das 
eine in der Streichrichtung in der Fortsetzung des an
deren liegt, sowie dem Umstande, daB die Gangaus- 
fullung und gewisse charakteristische sekundare Er- 
scheinungen ubereinstimmen, nicht zum wenigsten das 
von Schrader28) mitgeteilte Verhalten des Wasser- 
standes bei unregelmiiBigem Wasserhaltungsbetrieb auf 
einem der Schachte.

Es wurde dies einer bekannten Liinge der Gange 
von etwa 2 y 4 km entsprechen.

M) Schrader, Yerband. d. Naturh. Ver. Bonn 1880, Bd. 37.
S. 60 ff.

Es werden z. T. groBere Entfernungen angefuhrt, 
z. B. bei Hoppe29) 6 bis 9 km. Dabei sind dann 
nordlich und sudlich im Streichen liegendo Bohrlochs- 
fundpunkte mit einbegrifTen.

Schrader (a. a. 0 . S. 62) und Stockfleth30) wollen 
aus der unmittelbar nordlich des Diepenbrock-Loman- 
schachtes stark ausgepriigten Anderung der Streich
richtung des Friedrichsglucker Ganges aus einer nord- 
siidlichen in eine mehr herzynische schliefien, daB die 
beiden Gange sich in ihrer nordlichen Fortsetzung 
scharen wurden. Ich móchte dagegen annehmen, daB 
beide Giinge innerhalb des Sattels Johann Diepenbrock 
eine l o k a l e  Abweichung aus ihrem wahrscheinlich 
herzynischen Generalstreichen in das durch den Bergbau 
bekannt gewordene nordsiidliche erfahren 31), bezw. daB 
hier ein W e n d e p u n k t  im S t r e i c h e n  vorliegt (vergl. 
Anm.17). Dafur spricht vor allem das analoge Yerhalten 
desselben Sattels in bezug auf die Anderung des 
Streichens der ihn durchsetzenden Gangspalten inner
halb des Selbecker Grubengebiiudes uud des produk- 
tiven Karbons. 32)

Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man ais nord- 
liche Fortsetzung 33) der Lintorfer Gangspalten den 
Sprung der jetzt ersoffeuen Zeche Java und die beiden 
parallelen, mit 60° nach 0 . emfallenden, in h 9 bis 10 
streichenden, erzreichen Hauptverwerfungen von „Rliein- 
preuBen" und ais siidliche Fortsetzung den oben be- 
schriebenen Bleierzgaug von Cromford auffaBt.

N a t u r  der  Lager s t i l t t e .  Die Lintorfer Lager- 
Stiitte ist bis zum Jahre 1879 — da man in den oberen 
Sohlen stets Kalk ais Liegendes und eine miichtige 
Lettenablagerung ais Hangendes fand — von siimt- 
lichen Gutachtern iibereinstimmend ais „Kontaktlager" 
(im alten Sinne, also lagerartiges Vorkommen auf der 
Grenzfliiche zweier versclnedener Gesteine) aufgefaBt 
worden, das „die Kalkkuppe mantolartig umgebe und 
die Grenze zwischen Kalk und Alaunsckiefer, ais dessen 
Zersetzungsprodukt man die Letten ansah, bilde und

29) Hoppe, Berg- u. Huttenm. Zeitung 1903. S. 172.
3°) Stockfleth: Der siidlichste Teil des Oberbergamtsbezirks 

Dortmund. Bonun 1896. S. 52.
3l) Dat3 wir heute hauptsuchlich nur die abweichende Streich

richtung kenuen, erkliirt sich sehr einfach aus den topogra- 
pbischen Yerhaltnissen. Die beiden Kohlenkalksattelkuppen 
sind ais die einzigsten geringen Hervorragungen in dem Lintorfer 
Geliindc die einzijrsten Augriffapunkte fiir Schurfungen und fur 
den Bergbau gewesen.

S2J Auch die auf die grófite Eutfernung, namlich rund 19 km, 
nachgewiesene Yerwerfung DahlhauserTiefbau — Graf Bi-marck 
schwenkt auf dem Wattenscheider Sattel aus fast sUd-nordlicher 
in melir nordwestliche Eichtuug ab. (s. Sammelwerk Bd. 1.
S. 142 u. 143, Fig. 13, vergl. auch w. u. Selbeck S.

33) a) In diesem Sinne iiuBert sich auch Mentzel in dem 
nach AbschluR meiner U ntersuchungen erschienenen 
„Sammelwerk/

b) Kohler (vergl. auch Aumerkung 12) fafit — wohl 
irrtiimlicherweise — die Spr "mge von „Neu-Duisburg“ ais nord- 
liclie Fortsetzun? auf. Offeubar hat er die letztere in ger.id- 
liniger Fortsetzung des b. Z. bekannten, h 12 Btreichenden 
Gangteiles gesucht.
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mit welchem sieli der im letzteren Gebirge bekannto 
Gang (d. i. Georggang) schare." (Fig. 9).

In der Folgezeit wurde aber durch Grubenbaue 
festgestellt, daG liings der Friedrichglucker Gangspalten 
der Kalk im Hangenden um mindestens 20 bis 25 m

abgesunken ist. Damit mufite aucli die Ansiclit, dafi 
die Letten, die im Hangenden des Ganges in grófierer 
Maclitigkeit vorlianden sind ais im Liegenden (etwa
20 bis 25 m), ein Zersetzungsprodukt des Alaun- 
schiefers bildeten, fallen gelassen werden. Aus den

d/ich

Fig. .10.
Neucro Darstellung.

Fig. 9—11. Schomatische Darstellungeu des Brzvorkommcns bei Lintorf. 
[Nacli v. Groddeck.]

Kohlcnkalk, c =  Kieselschiefer (Culm), d =  Alaunsohiefcr, e =  Tonacliiefer (Ctilm), g

Fig. 9. 
Altere Darstellung.

Fig. 11.
Profil nacli A B in Fig. 10.

Letton.

etwas spater aufgefundenen Versteinerungen ergab sieli. 
daB diese „Letten" marines Mitteloligoziin sind und 
dem „Ratingcr Ton“ entsprechen (Fig. 10 u. 11).

A u s f u l l u n g  d e r  S p a l t e n .
Das Mengenverhaltnis, in dem sich die Erze, die 

Gangarten und das Ganggestein an der Ausfullung 
beteiligen, ist aufierordentlich yerschieden und iindęrt 
sieli in einem Abstande von nur wenigen Metern voll- 
kommen.

Daraus erklart es sieli auch, dafi sich die Erze nicht in 
der Form mehr oder minder bestimmt begrenzter „Erz- 
m ittel" innerhalb der Gange, sondern ganz unregel- 
mafiig verteilt, nesterweise, in der Gangausfullung 
finden, wobei die einzelnen Nestor in ihrem D urcli 
messer voii wenigen cm bis zu '/2 ja  1 m schwanken. 
Die Hoffnung, dafi sich in der Tiefe die Erzfiihrung 
in den Gangen reicher, anhaltender und geschlossener 
erweisen wurde, hat sich nach den Erfahrungen der 
letzten Betriebsperiode nicht bestiitigt, vielmehr scheint 
die Menge der Erze, besonders Bleiglanz, abgenommen 
zu haben.34)

Auf Georggang waltet z. T. ankeritische, kalk- 
spiitige Gangart in sehr starkem Mafie vor, in del
cie Erze eingesprengt erscheinen, wahrend auf dem 
Friedrichsglucker Gang die Erze mehr ais Zement 
von Nebengesteinsbreccien (Kalk, Alaun-, Kiesel- und 
besonders Tonschiefer) auftreten und die Gangarten 
sohr zuriicktreten.

Dieser Unterschied ist wahrscheinlich dadurch be- 
dingt, dafi auf dem Georggang mehr Kalk und auf dem 
Friedrichsglucker Gang mehr Schiefer das Neben- 
gestein bildet.

5l) Wenn Sclirader a. a. 0. S. G2 mitteilt, „dafi der Gang 
unbauwiirdig wird, sobald er sich dem Nord- oder Sudabliangc 
des KalkrOckeus milicrt", so mufi dieses bestritten werden. Es 
ist siclier nacligewiesen, dafi die Gangc auch iu den Culmschichten 
noch erzfuhrond sind.

1. E r  Z e.
Der Menge nach geordnet, ergibt sich folgende 

Reihenfolgo: Schwefelkies, Bleiglanz, Zinkblende
Kupferkies.

a. E i s e n s u l f i d :  Schwe f e l k i e s  u n d  Ma r k a s i t .
Ersterer nur untergeordnet, letzterer besonders in 

den oberen Sohlen in z. T. sehr schoner Kammkies- 
struktur, z. T. wohl sekundiirer Natur. „Schatzungs- 
weise bestelien 40 pCt der Gangmassen aus diesem 
Erz“ . 27)

Ge o r g g a n g :  in der ankeritischen Gangart ein
gesprengt; auf der 70 m Sobie auch bis zu 3 m derb.

F r i e d r i c h s g l u c k e r  Gang:  meist den Zement 
der Breccien bildend. Stellen von 4 m Breite, die aus- 
schliefilich aus von Schwefelkies umkrusteten Gesteins- 
brocken bestehen. Wenn Zinkblende — stets nur 
untergeordnet — auch ais Zement auftritt, bildet sie 
die erste, Schwefelkies alsdann die zweite Kruste.

v. Groddeck erwiihnt von Schacht Diepenbrock ganz 
reinen und derben Markasit von uber 1 m Maclitigkeit.

St i ickerz:  50,46 pGt S, 47,44 pC tFe, 0,32 pCt Zn, 
liuekstaade 0,16 pCt, Spuren von Pb, Cu, As.

b. B l e i g l a n z .
G eo rg sg ą iig : in der Gangart eingesprengt;

Nester: meist nur kleili, jedoch auch solche von mehreren 
Zentnern Schwere35), letztere meist mit groOen Kristallen 
(6 — 10 cm KantenliingeJ,

Diese filocke sind so rein, dafi sie ohne weiteres 
zu „Glasurerzen11 (fein gemahlen zum Glasieren von 
Dachpfannen usw.) verwendbar sind.

F r i e d r i c h s g l u c k e r  Ga n g :  nie ais unmittelbarer 
Zement der Breccien. Jedoch finden sich in dem Schwefel
kies, wo er ais Zement auftritt, biiufig kleine Blei- 
glanzwurfel eingesprengt.

35) Es ist fraglich, ob diese Błocko mit Kristallen aus dem 
„Mulm“ oder auch aus der festen Gangmasse stammen.
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An manchen Stellen auf dem Liegenden des Ganges 
in 10 bis 20 m langen, 5 bis 15 cm starken, derben 
Schnuren zusammen mit Quarz. ■

Stuckerze (Glasurerze): 80 bis 85 pCt Pb, 8 bis 
10 g Ag in 100 kg Blei, Spuren von Antimon. 
Unsicber ist, wie der Silbergelialt gebunden ist.

c. Z i nkb l ende .
Uberhauptnur in sebr geringer Menge. Geor ggang :

in den Gangarten in Spuren. F r i e d r i c b s g l u c k e r  
G a n g :  mancbmal im Liegenden oder im Hangenden 
des Ganges kleine Paralleltrumer — von relativ 
bobem Alter — mit derber Zinkblende und Spuren 
von Scbwefelkies fast ganz ohne Gangarten und Gang- 
gestein. D i a g o n a l t r u m :  Ende der siebziger Jabre 
gebaut, soli derbe Zinkblende in einer Machtigkeit yon 
35 cm bis 1 m gefuhrt haben. Gangarten bei Schrader 
nicht erwahnt, mir ist Scbwerspat von dort bekannt 
geworden. Im Gegensatz zu der sonst honiggelben, 
fast stahlblaue Bruchfarbe, aufierdem grobspatig und 
von Bleiglanz und Scbwefelkies begleitet. S t u c k e r z :  
55,95 pCt Zn, 27,8 pCt S, 0,66 pCt. Fe, 14,14 pCt 
S i0 2 und Spuren von Pb.(Broschiire: bis zu 64 pCt Zn).

d. Ku p f e r k i e s .
Felilt auf den oberen Teufen, auf der tiefsten, 100 m- 

Sohle dagegen dorb in einem kleinen, etwa 15 cm 
maclitigen Mittel.

e. A u s b r i n g e n .
Stockfleth (1896) gibt an, dafi „der Erzgebalt 

s. Z. auf den Lintorfer Gruben nach der Gesamt- 
rórderung im groBen Durchschnitt zu etwa 35 pCt 
der ganzen Gangmasse ermittelt worden sei, von diesen 
entfielen 74 pCt auf Scbwefelkies, 20 pCt. auf Blei
glanz und 6 pCt auf Zinkblende".

Dies Yerhaltnis hat sich in der Folgezeit sehr 
geandert. Das „Ausbringen" — d. i. der Prozentsatz 
von Yerkaufserzen an dem von der Aufbereitung ver- 
arbeiteten Rohhaufwerk — betrug namlich in den letzten
3 Monaten des Betriebes 1902 in pCt:

PbS . . . . 6,09 | 7,66 5 , 3 4
FeS2 . . . . 20,06 | 15,00 8 , 3 6

Ein rentabler Betrieb war bei den aufierordentlich 
ungiinstigen Yerbiiltnissen und den einzig d a s t e h e n -  
den W a s s e r s c h w i e r i g k e i t e n  ( s t a n d i g  85 cbm,  
h a u f i g  110 bis 115 cbm i d. Min.  nicht 
moglich.

2. Ga n g a r t en .
a. Qua r z :  Ais selbstandige Gangart nur relativ 

wenig; hauptsachlich zusammen mit ankeritischem Kalk
spat auf Georggang. „Jugendliche Quar/.bildungen" 
s. w. u. unter „Sekundiire Erscheinungen".

b. A n k e r i t i s c h e r  K a l k s p a t :  bei weitem der 
Hauptbestandteir der Gangarten, in frischem Zustande 
weifi bis bellrotlich. Der Q u a r z g e h a l t  und d a mi t  
die H a r t ę  dieses G a n g a r t e n g e m i s c h e s  wechselt

sehr, jedoch ist a u c h  bei  h o h e r e m  Quarzgeha . l t  
die spi i t i ge  S t r u k t u r  e r ha l t en .

c. S c b w e r s p a t :  Menge sehr unbedeutend.
Broschure: „Braun er faseriger Scbwerspat". Mir
sind solche Stiicke nicht bekannt geworden, dagegen 
konnte ich helle, tafelformige Schwerspatkristalle 
an Stiicken aus dem Diagonaltrum feststellen. Alte 
Risse yerzeichnen auch S t r o n t i a n i t  auf den oberen 
Teufen. Belegstucke oder sichere Nachrichten waren 
nicht zu erhalten, es bleibt fraglich, ob in der Tat 
Strontianit vorgekommen, oder ob eine Verwechslung 
mit dem „faserigen Scbwerspat" der Broschure vorliegt.

P a r a g e n e s i s .
I. Z i nkb l ende ,  Quarz.

II. B l e i g l a n z ,  Scbwefe l k i e s ,  Quarz ,  a n k e r i 
t i s c h e r  K a l k s p a t .

III. S c b we f e l k i e s  (selbstandige Stellung nicht 
ganz sicher).

IV. S ch we r s p a t .
V. Ma r k as i t .

VI. K a l k s p a t .
VIIa. Z i n k b l e n d e  (relativ jung, gangformig die al teren 

Generationen durchsetzend).
b. Quarz .

S e k u n d a r e  E r s c h e i n u n g e n .
1. N a c h  der Bildung der Gange und ihrer Aus- 

fullung haben noch Bewegungen auf diesen statt- 
gefunden (vielfache Rutscbflachen und Gangspiegel, 
besonders schon im Markasit, vgl- v. Groddeck).

2. AuBerdem haben die auf den Spalten zirkulierenden 
Minerallosungen und Tagewasser mancherlei um- 
gestaltende Einflusse ausgeubt.

Die Culmschiefer weisen langs der Gangspalten 
meist eine Bleichung und eine Umwandlung in mehr 
oder weniger lettige Massen auf. Auch die Kohlen- 
kalkschichten sind beeiufluBt worden, so wurde z. B. 
in einem kurzeń Versuchsquerschlage das folgende 
Profil beobacbtet:

1. Gang : 1,5 m machtig, mit maBig fester, Heller, 
kalkspatiger Gangart und nur wenig Quarz;

2. Hangendes : 1 bis 3 m blaugrauer Kalkstein, 
weitgehend verkieselt,

3. Hangendes : 4 bis 8 m blaugrauer Kalkstein 
mit zahllosen Drusen von bellgelbem Bitterspat 
ohne Quarz.

In verstiirktem Mafie hat diese Zersetzung bei dem 
Ganggestein stattgefunden, und zwar je nach dem Grade 
der Widerstandsfahigkeit verscbieden (am geringsten 
Alaunschiefer, ziemlich gering Tonschiefer, bedeutender 
Kalk, am grofiten Kieselscbiefer).

3. Ais „ K o l i i e n m u l m "  bezeichnet man lokal 
einen etwa 28 pCt kohlige Bestandteile enthaltenden, 
schwarzeii, feinkornigen Mulm, der sich unter Verlust 
des Kohlenstoffs weifi bis rotlicb brennt und somit eine
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iilmliche Farbę annimmt, wie sie die abgerdsteten Schiefer 
auf den Hal den der alten Alaunwerke zeigen. In dem 
Mulm finden sieli die Erze Bleiganz, Blendo, Eisen- 
sullid in ganz kleincn, eckigen, kaum fuhlbaren Partikeln 
bis zu zentrierschweren Stucken. Die letzteren bestehen 
meist aus tranbigem Markasit in z. T. schoner Karnm- 
kiesausbildung von vielleicht sekundarer Natur. Der 
Kohlenmulm ist auf den „Georgsgang", und zwar 
hauptsachlich auf den nSrdlichen Teil beschrankt; 
w a h r s c h e i n l i c h  wei l  d o r t  die G a n g s p a l t e  
A l a u n s c h i e f e r  in gro f i e r e r  Me n g e  ai s  Noberi- 
g e s t e i n  ba t .  Dort findet sich der Mulm z. T. in 
scharfer Abgrenzung gegen die murben Kalkspat- 
Quarzmassen. Im Norden, wo die Spalte durch Ton- 
schiefer durchsetzt, gelit der Kohlenmulm in eine mehr 
rein lettige Partie uber, dio eckige Bruchstiicke von 
Schiefer noch umschlieBt und nebensehrgroBen Markasit- 
knollen nur wenig Bleiglanz enthalt. Frulier glaubto 
man (z. B. Schrader), dafi der Kohlenmulm auf den 
tiefsten Sohlen sich nicht mehr linden wurde. Dies hat 
sich aber nicht bestatigt.

Die E n t s t e h u n g  des K o h l e n m u l m s  darf man 
wohl aus einer Zersetzuug der Alaunschiefer herleiten; 
dabei durften mechanische Zerreibungsvorgange eine 
groBere Kolie gespielt liaben ais chemische Zersetzungs- 
vorgiinge. Die gleiclie Ansicht vertritt auch v. Groddeck, 
der eine Bildung auf mechanischem Wege aus den im 
Hangeuden des Ganges befindlichen Alaunschiefern 
und Letten annimmt. Die enormen, auf der Gangspalte 
zirkulierenden Wasser, dereń Druck so stark war, 
daB wahrend des Betriebes an manchen Stellen die 
Gangmasseu in die Strecken bereingeschwemmt wurden, 
liaben naturlich Teile dieses leichten Mulms mitfiihren 
und dann in Kluften des Ganges wieder absetzen konnen; 
so kommt.es, daB man in den meisten Kliiftcn auf dem 
Georggang „Kohlenmulm" findet.
J i i n g e r e  Q u a r z b i  l d u n g e n  im K o h l e n m u l m .

In dem reinen Kohlenmulm finden sich linsenfórmige, 
im Streichen gelegene, nur bis 10 cm miichtige Partien, 
die fast ganz aus etwa bis 3/4 cm groBen Quarz- 
kristallen bestehen, zwischen denen sehr kleine, ihrer 
Menge nach zurucktretende Quarzkristalle liegen.

In den mehr lettigen Partien, in die im Norden 
der Kohlenmulm ubergeht (s. o.), tra t eine mittel- 
feinkornige, nur sehr wenig Drusenriiume aufweisende, 
quarzitalmliche Substanz auf, die Eaume von 2 1/-2 bis 
3 qm Flachę bei einer Machtigkeit von 15 — 20 cm 
einnahm.

4. Infolge der Einwirkung der Wasser auf die im 
wechselnden Mengenrerhiiltnis Quarz fuhrende anke r i -  
t i s c h e  G a n g a r t  findet man diese oft in einem 
murben Zustande. Solche zersetzte, brąungefiirbte 
Partien gehen plotzlich in normale, hellgefiirbte, meist 
sehr feste Ankeritmassen iiber, die wohl infolge ihres 
hoheren Quarzgehaltes nicht umgewandelt worden sind.

5. Im Hangeuden des Tonschiefer ais Nebengestein 
aufweisenden Friedrichganges findet sich meist ein 
bis 3 m machtiger L e t t e n b e s t e g ,  der z. T. noch 
eckige lettige Schieferstucke sowie Bleiglanz — in bis 
faustgroBen Stucken — und Eisehsulfid (wabrschcin- 
lich meist sekundar) in Zentnerschwore erreichenden, 
knolligen, nierigen Stucken umschlieBt. Gegen Norden 
gelit er in einen lettigen Schiefer iiber, springt jedoch 
an keiner Stelle vom Hangenden durch den Gang 
nach dem Liegenden uber, wie dies in anderen Gang- 
rovieren des ofteren beobachtet wird.

Diese Erzstiicke fuhrenden Letten durften ent -  
s t a n d e n  sein durch B e we g u n g s v o r g i i n g e  a u f  den 
schon gef i i l l t on  S p a l t e n  u n t e r  g l e i c h z e i t i g e n  
und s p a t e r e n  E i n w i r k u n g e n  der  e n o r m e n ,  auf  
der  G a n g s p a l t e  z i r k u l i e r e n d e n  Wa s s e r m a s s e n .

6. F e h l e n  der  e i s e r nen  H u t b i l d u n g .  Es ist 
sehr auffallend, daB trotz der ausgedehnten sekun- 
daren Erscheinungen eine eiserne Hutbildung vollkommen 
felilt. v. Groddeck sagt:

„Die einzige Moglichkeit, dieses merkwiirdige Ver- 
lialten zu erklaren, kann, wie mir scheint, nur darin 
gefuiulen werden, daB die geschwefelten Erze einerseits 
von dem kohlige Bestandteile enthaltenden Kohlenkalk, 
anderseits von bituminosen Alaunschiefern und mulmigen 
Massen begleitet werden, welche eine oxydierende 
Wirkuug verhinderten. Ein vollstiindiger AbschluB der 
Tagewasser durch die tertiiireu Letten kann, da zu Tage 
tretender zerkliifteter Kalk das Liegende der Giinge 
bildet, nicht angenommen werden, um das Fehlen 
oxydischer Erze zu erklaren.“

Ich moclite es dahingestellt sein lassen, ob diese 
Erklarung richtig ist, ich moclite aber hervorheben, daB:

1. selumdare Mineralien auf Liutorf und Selbeck 
fehlen, wahrend sie auf den Yelberter Gruben in 
groBer Menge auftreten,

2. die Wasser auf der Selbeck-Lintorfer Grupce einen 
sehr holien Kochsalzgehalt aufweisen,

3. die Wasser auf der Yelberter Gruppe keiuen 
Salzgehalt liaben.

In Analogie mit der Erklarung des Feblens 
sekundarer Mineralien auf manchen schwediscben Lager- 
stiitten konnte man vielleicht geneigt sein, anzunehmen, 
daB das Fehlen eine Folgeerscheinung einer fruheren 
Yergletscherung sei.

Vergleicht man die von y. Declien angegebene Grenze 
der Yerbreitung nordischer Geschiebe nach Siiden mit 
den 2 Gruppen und berucksichtigt man, daB im Rliein- 
tale die Grenze nach meinen Funden sudlicher, 
mindestens bis etwas nordlich von Cromford zu legen 
ist, so zeigt sich, daB nicht nur Selbeck, sondern auch 
Liutorf innerhalb, daB die Velberter Gruben dagegen 
auBerhalb des alten Gletschergebietes liegen. Ob hier 
ein ursachlicher Zusammenhang oder Zufall vorliegt, 
moclite ich unentschieden lassen.
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Ein E in  f i u  13 d e s  N e b e n g e s t e i n s  a u f  
d i e  E r z  f u h r u n g soli nach Stockfletli (a. a. 0.
S. 54) beobachtet worden sein. Es wird w. u. noch 
im Zusammenlmnge auf diesen Punkt zuruckgfkommen 
werden. Auf den von v. Groddeck angenommenen 
EinfluB gewisser Nebengesteine auf das Fehlen 
sekundarer Mineralien ist schon eingegangen worden.

A 11 e r  d e r  S p  a 1 t en.
Der obenerwahnte AufschluC, auf Grund dessen die 

wahro Natur der Lintorfer Lagerstiitte ais echte Quer- 
verwerfung erkannt wurde, hat insofern das grSBte 
Interesse, ais er auch einen Anhalt bezuglich des 
A l t e r s  der  Qu e r v e r w e r f u n g s p a l t e n  i i b e r h a u p t  
bietet. Daruber ist man sehr yerschiedener Ansicht 
gewesen'.

Schrader glaubtc 1880, daB die Spaltenbildung 
nach Ablagerung des Culms und des Kohlenkalks 
stattgefunden hatte; zweifelhaft, meint er, konnte es 
sein, ob sie vor oder nach Ablagerung der Letten 
(mittololigoziiner „Rafcinger Ton1’1) erfolgt sei. Er 
entscheidet sich fiir das erstere, „weil eine Spalten
bildung in den weichen Letten nicht wahrscheinlich 
erscheine".

Den Unterschied in der verschiedenen Machtigkeit 
der Letten im Hangenden und Liegenden des Ganges 
erklart er unter Zuhilfenahme von „t)berschwemmungen“ , 
auf die er auch eine teilweise Auswaschung und 
Wiederausfiillung des Ganges mit dem „Kohlenmulm" 
zuriickfiihrt.

Auf diese „lJberschwemmungs“-Wirkungen braucht 
man wohl nicht einzugehen. Sein Hauptargument, 
Spaltenbildungeu und Yerwerfungen von Tonen seien 
unwahrscheinlich, diirfte aber auch nicht stichhaltig 
sein. Im Gegenteil beobachten wir (iberall im nord- 
deutschen Dilimum, dafi Tone und Sande verworfen 
werden. Im besonderen sei noch erwalmt-, dafi im 
Nachbargebiote Aachen durch ganz analoge Quer- 
yerwerfungen ganz analoge tertiare Tone und Sande 
mitbetroffen werden, wie dies neuerdings erst noch 
durch die interessanten Untersuchungen von Berg
assessor Jacob iiber die ostlichen Hauptstorungen im 
Aachener Becken bewiesen wird.

Demgegeniiber hat sich 1881 v. Groddeck dahin 
geiiuBert — und man kann sich ihm nach den in der 
Zwischenzeit in dem ganzen Gebiete gemachtbn Er- 
fahrungen nur voll und ganz anschliefien — da 13 die 
L i n t o r f e r  S p a l t e n  a n a l o g  den west f i i l i schen 
Spr i i ngon in p r a k r e t a z e i s c h e r  Zei t  e n t s t a n d e n  
s ind,  und  daB n a c h t r a g l i c h  (d. li. also in posto- 
ligoziiner Zeit) Se n k u n g e n  a u f  d e n s e l b e n  Gang-  
s p a l t e n  in L i n t o r f  s t a t t g e f u n d e n  ha t t en .  
(s. w. u.)

An h a n g .  Im Lintorfer Kohlenkalk finden sich 
auch n i c h t  g a n g f o r m i g e  B l e i g l a n z l a g e r s t a t t e n .  
Ob diese in genetischem Zusammenhange mit den 
Gangen stehen, ist nicht bekannt. Die Broschiire sagt 
daruber folgendes:

„Tn den N e b e n k l i i f t e n  des Ka l k e s  k o m m t  
n u r  B l e i g l a n z  ais nutzbares Minerał vor. Dieser ist 
dann meist so rein und edel, da(3 er ais Glasurerz 
verwendet werden kann. Er tr itt  darin in Schnuren 
oder Massen auf, dereu Abbau liochst lohnend ist; er 
hfllt aber in der Regel nicht lange an. In diesen 
Kluften treten praclityolle Anhiiufungen schoner 
Bergkristalle auf, worunter sich siiperbe Rauch- oder 
Brauntopase zeigen. Diese Klufte ziehen meist parallel 
mit den Gangspalten, sich 2 bis 5 m vom Liegenden 
fernhaltend. Es kom men darin Aushohlungen von 500 
bis 600 cbm vor, bei Hóhe von 5 m, also fórmliche 
Berghohlen, die fruher ofTenbar' mit Erzmassen aus- 
gefullt, durch die Wasser aber ausgespult sind. In 
fruheren Jahren soli man auf solche Kliifto mit Aus- 
fiillungen von reinem Bleiglanze in Massen bis zu 
1000 Zeńtnern gestol3en sein.“

v. Dechen36) schreibt: „Bleiglanz findet sich in 
unregelmal3igen Kluften in dem Kohlenkalkstein bei 
der alten Lintorfer Yitriolhiitte, zusammen mit machtigen 
Hornsteinmassen. Das Yorkommen ist bisweilen in 
groBen Partien, aber so ungleichformig zerstreut, daB 
die Gewinnung nur in liingeren Zeitriiiimen Fortgang 
gehabt hat". (SchluB folgt.)

36) In Dr. O. v. Miłlilmaun: „Statistik des Eegierungsbezirks 
Dusseldorf" (1864, Iserlolin]. S. 2-18.

Beitriigc zur Frage (lei* Krafferzeugung und Kraftrerwcrfcuiig auf Bergwerkcn.
Von Professor B a u m , Berlin.

("FortsetzungO

Eine neue Turbinenbauart hat die Maschinenbau- 
anstalt Union zu Essen geschaften.

Eigenartig ist bei diesem System insbesondere die 
Verteilung der Aktions- und Reaktionswirkung auf 
die Hoćhdruck- bzw. Niederdruckseite, walirend bei 
an dereń Turbinen entweder nur die Aktionswirkung

(Rateau, Zoelly usw.) oder die Aktions- und Reaktions- 
wirkung in benachbarten Kranzen (Parsons) ausgenutzt 
wird. Bei der Unionturbine gestattet es die An- 
wendnng der Freistrahlarbeit, yerbunden mit Teilbe- 
aufschlagung in der Hochdruckstufe, die Schaufeln und 
Rader weit groBer ais gewohnlich zu bemessen und
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trittsąuerschnitte und kurzere Scliaufeln selbst bei 
geringem Durchmesser der Rader. Dadurch wird wieder 
die Umfangsgeschwindigkeit und die Gefalleunter- 
teilung beschriinkt, man orhalt also viele Stufen und 
groBe Baulangen.

Es ist ferner einleuchtend, daB bei den Hochdruck- 
reaktionsturbinen die Spaltyerluste ziemlich hoch 
sind, weil die Zwischenraume • im Yerhaltnis zum 
Querschnitt groB sind. Verlegt man dio Reaktions- 
wirkung aber, wie bei der Unionturbine, in den Nieder- 
druckraum, wo die Schaufellange im Verhaltnis zum 
Zwischenraum wiichst, so verlieren die Undichtheiten 
an EiniluB.

Die Yerteilung der Aktion und Reaktion auf 
getrennte Riiume lieB die Yerwendung von zwei ver- 
schiedenen Schaufel- und Diisensystemen fiir die verschie- 
deneu Druckstufen erwiinscht erscheinen.

eingefrast.
Die Dampfaufgabe erfolgt bei den Kleiuturbinen in 

allen drei Stufen des Hochdruckraumes, bei den GroB- 
turbinen nur in der ersten Stufe durch konisch

Sdm/lc-d

ScJimH a- 6

Sclinifct a-b.
Fig. 18. Duseusystcm der Hochtlruckstufe einer Unionturbine.
erweiterte Diisen, welche die Dampfspannung in 
Stromungsenergie umsetzen. Die Kanale (Fig. 18) 
der zu einzelnen Gruppen yereinigten Diisen werden 
in Stahlplatten eingescbnitten. Bei dem Aufbau der 
Diisenkranze ist besonderer Wert darauf gelegt diese 
leiclit zuganglicli zu machen. Die einzelnen Segmerte 
sind, wie die Fig. 18 erkennen liiBt, in seitliche 
Olfnungen der Gehausewandung eingebaut und mit ihr 
verflanscht.

Dic Umfuhrungskanale, denen die Uberleitung des 
Dampfes von der einen zur anderen Stufe zufallt, sind

Fig. 17. Łanfrad der Hochdruckseite.

Ferner ergeben sich bei diesem System Vorteile fur 
die wagrechte Anordnung der Turbinen bei kleineren

dadurch die Anfangsgeschwindigkeit der letzteren 
erheblich zu steigern. Daraus ergibt sich wieder die 
Moglichkeit, das Wiirmegefiille starker und die Zahl 
der Stufen uud somit die Baulange geringer zu 
gestalten. Die bei der Reaktionsarbeit unumgangliche 
Vollbeaufschlagung erfordert fiir den ringformigen 
Durchgangsąuersclmitt der Hochdruckstufe kleine Ein-

Typen und fiir die senkreclite Stellung bei grofieren 
Maschinen.

In der Hochdruckschaufelung kommt die Union
turbine dem Riedler-Stumpf-System am nachsten. Die 
taschenartigen, ubereinander geschichteten Pelton- 
schaufeln der Hochdruckrader (Fig. 17) werden mittels 
eines besonderen Yerfahrens in dio Nickelstahlrader
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gegliittet nnd moglichst kura bcmesseri. Dic einzelnen 
Druckstufen sind iihnlich wie bei der Rateau- und 
Zoellyturbilie durch Zwischenwilnde geschieden.

Die Stellung der Dusen an der Hochdruckseite ist 
aus dem Yorlauf der Dampfzuleitungen in Fig. 19

Fig. 20. Reaktionsschaufelung der Niederdruckstufe.

Die Anordnung der verschiedenartigen Schaufelrader 
fiir Ireistrahl- bzw. Reaktionswirkung yeranschaulicht

Fig. 19. Dainpfyerteilnng an der, Hochdruckscito. 
erkenntlicli. Die Diisenzahl wird iihnlich wie bei der 
A.-E.-G.-Turbine iilteren Systems durch einen vom 
Regulator beeinfluRten Scliieber der Hauptdampfzu- 
fiihrung der jeweiligen Bclastung angepaBt.

Die Reaktionsschaufelung der Niederdruckstufe 
(Fig. 20 u. 21) gleicht der des Parsonssystems. Die

Fig. 21 Schnitfc durch Lauf- und Loitkranz. 

die Photographie einer geoffneteu Turbinę in Fig. 22. 
Bei den wagrechten Kleinturbinen ist das Gehause

Hauptschaufeln sitzen auf dem zylindrisclien Radkorper, 
die' Leitschaufeln an der Innenseite des Gehauses, das 
sich nach dem Kondensator zu konisch erweitert 
(Fig. 21). Entsprechend der fortschreitenden Ent- 
.spannung des Dampfes wachst die Schaufellange und 
damit der Dampfleitungsąuerschnitt. Mit der Pelton- 
schaufelung hiitten sich solche' DurchlaBqucrschnitte 
naturlicli nicht erzielen lassen.

Fig. 22. Senkrechte Uuionturbine nach Abnahme <iuer 
Gehiiusehiilfte; unten 4 Hochdruckiaderkianze mit Pelton- 

schaufelung, obou die NkderdrUt krader und Reak lionsschaufelung
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zu mehreren Druckkammern ausgestaltet, in denen die 
Schaufelnider laufen (Fig. 23 u. 24). Der Spielraum 
zwischen Rad und Gehause ist zur Verminderung der. 
Yentilatorarbeit der dampfleeren Schaufeln SuBerst eng

gehalten. Die Gehause sowohl derwagrechten ais auch der 
senkrechten Ausfiihrung sind zur Erhóhung derZugang- 
lichkeit der inneren Teile in der Achsenrichtung unter- 
teilt. Bei den wagrechten Turbinen wird der obere 
Teil deckelartig abgehoben, bei den senkrechten sind 
die Gehausehałften auf einer Laterne befestigt.

Den Wellenlagern der Kleinturbinen wird beim 
Auspuff- und Kondensationsbetrieb von innen bezw. 
von auBen Ol zugefuhrt. Im ersteren Falle treibt der 
Imendruck das Ó1 nach auBen, im letzteren der 
Atmospharendruck die Schmiere ins Innere. Das aus

dem Lager ablaufende 01 Avird in SammelgefiiBen auf- 
gefangen und durch Schleusen wieder nach der Eintritts- 
stelle gefiihrt.

Fig. 25. Sicherheitsregler fiir Horizontalturbinen der 
Maschinenbaaanstalt Union.

Die Regulierung der Turbinen erfolgt nach dem- 
selben Prinzip wie bei den A.-E.-G.-Turbinen neuerer 
Bauart; der Regulator paBt die Zahl der zu beauf- 
schlagenden Dusen der jeweiligen Belastung an.

Fur den Fali des Yersagens des Hauptregulators 
ist noch ein besonderer Sicherheitsregler (Fig. 25) vor- 
gesehen, der bei der Ijberschreitung der hochstzu- 
lassigen Umlaufzahl ein SchnellschluBventil betatigt. 
Bei der Horizontalturbine ist das eine Ventil v 
(Fig. 25), das auch durch Handrad und Spindel ge
schlossen werden kann, mit Federmechanismus und 
Auslósevorrichtung vei-sehen. Die Klinke k ist den beiden 
auf der Turbinenwelle sitzenden und mit ihr umlaufen- 
den Schlaggewichten a soweit genahert, daB sie zur 
Auslósung gebracht wird, sobald ein dunnes die beiden 
Gewichte verbindendes Stahlplattchen unter der W irkung 
der ubermaBig gesteigerten Zentrifugalkraft zerreiBt.

Den Aufbau einer Vertikalturbine des Systems 
zeigt die Figur 26.

Im Gegensatz zur Curtisturbine, die bisher die 
einzige Dampfturbine rertikaler Anordnung darstellte, 
ist die Hochdruckseite bei der Unionbauart nach unten



verlegt. Durch die aufsteigende Dampfstrdmung soli I fast vollkommen ausgeglichen werden. Einer achsialen 
das Ge wieli t  des rotierenden Teiles wahrend des Betriebes | Yerteilung bougen zwei Spurlager vor, von denen das
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Figur 26 Yertikaltnrbine fiir grofiere Leistung der Mascliinenbauanstalt Union in Essen,

untere die Hochdruckseite vollkommen abschlieGt, 
wahrend das obere sich mit einer Halslagerbuchse um den 
Wellenstumpf legt. Das Yakuum saugt das 01 zwischen 
Buchse und Welle in die Turbinę hinein und verbessert 
so die Abdichtung.

Auch die Ausbildung der Schmiervorrichtungen ist 
eigenartig.

Der Schmierkammer des unteren Spurlagers wird 
das Ol unter dem Dampfdruck der ersten Hochdruck- 
stufe, die durch den Olkanal i (Fig. 2G) mit der Kammer
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Geschwindigkeit ein Zentrifugalpendel (Fig. 27) einen 
auf der Turbinenwelle yerschiebbar angeordneten Konus. 
Letzterer greift dabei in die Zahnung des Rad- 
segmentes b ein und dreht dieses und die mit .ihm 
verbundene senkrechte Stange so, dafi der Anschlag c 
den durch eino starkę Spiral feider gespannten Ventil- 
liebel d abgleiten laBt.

Aus der Fraxis liegen Erfahrungen iiber die Union- 
tnrbine noch nicht vor. (Forts. folgt.)

Bericht des Yorstandes des Rheinisch- Wcst- 
fiil ischen Iiohlen-Syndikats iiber die Monate Mai* 

Juni und Juli.
Wiihreml Forderung und Absatz im Mai gogm. u bru

dom Vormonat oine geringe Steigeiung aufwoiseii, sind 
die 'ttffern fur Juni infolge der goringeren Zahl der 
Arbeitstage bereits wieder zu iickgegangen. Fur Juli ist 
dagegen wieder eino Zunahmo der Forderung zu ver- 
zcichnen (s. Tabelle auf dor folgenden Spite).

Dor rechnungsmaCige Kohlonabsatz betrug im Monat 
.Tuli 1906 bei 26 Arbeitstagen 5 603 797 t =  arbeits- 
taglich 215 531 t gegen Juli 1905 bei 26 Arbeitstagen 
5 082 647 t — arbeitstaglich 195 486 t, er ist also boi der 
gleiclien Zahl der Arbeitstage um 521 150 t =  arbeitstaglich
20 045 t oder 10,25 pCt gestiegon. Demgegenuber darf 
jedoch nicht unberucksichtigt gelassen werden, dafi diese 
Mehrmongen Torwiegend zur Befriodigung des Koksmarktes 
in Ansprucb genommen worden sind, denn der Koksabsatz 
ist yon 793 337 t im Juli 1905 auf 1 039 087 t im 
.Tuli 1906, mitbin um 245 750 t =- 30,9S pCt gestiegon. 
Fur diose gesteigerte Produktion wurden 315 052 t Kohlen 
gegen Juli 1905 mehr verbraucht, sodaB das yerfugbare 
Kohlenquantum fur Juli d. J. nur ein Mehr von 206 098 t 
=  rund 4 pCt gegeniiber Juli 1905 ergibt.

Der arbeitstiigliche Kohlonabsatz fur Rechnung des 
Syndikats stellto sich wie folgt: im Januar auf 151 859 t, 
im Februar 159 259 t, im Marz 155 342 t, im April 
144 596 t, im Mai 149 087 t, im Juni 147 177 t, im 
Juli 149 464 t.

Die Gegenuberstelliing vorstehender Zahlen zeigt, welclie 
Schwierigkeiten uns in der Abwicklung unserer Lieferungs- 
verpflichtungen eiwachsen sind. Das gunstigo Absatzer- 
gebnis dor ersten drei Monate, auf Grand dessen wir unsere 
diesjahrigen Yerkaufsverhandlungen durchfuhrten, berechtigto 
zu den besten Aussichten fur ein gutes, sich in regel- 
maGigen Bahnen abwickelndes Geschaft. Die Loistnngen 
der Zechen gingen indessen boreits mit Beginn des zwoiton 
Vierteljahres in erheblichem MaBe zuriick und die zur Be- 
friedigung unserer Abschluf3verbindlichkeiten notwondigeu 
Mengen konnton bis heuto bei weitem nicht erreicht werden. 
Hinzu kam, daB die Anforderungen der Yerbraucher mangols 
geniigeuder Vorrate und infolge der anhaltend angespannteu 
Beschaftigungdor kohlenverbrauchenden Gewerbe, namentlich 
der Eisonindustrie, immer groBer wurden; dic ontstandenen 
Ruckstande konnten nicht nachgeliefert werden, sie erhóhteu 
sich vielmehr.

Diese Schwiorigkeiten wurden dadurch noch erhcblicher, 
daB die Staatseisenbahnverwaltung, durch die Erfahrungen 
des yorigen Jahres yorsiclitig geworden, rechtzoitig fur

yerbunden ist, zugefuhrt. Yon dort gelangt es unter der 
doppelten Wirkung des nach oben gericbteten Dampf- 
druckes und der von unten ziehenden Saugkraft des 
Niederdruckraumes in der Bohrung k der Welle nach 
dem oberen Spurlager.

Das hier abflieBende 01 wird zusammen mit dem 
durch die Halslagerbuchse eingesaugten Ol in dem 
Uberlaufrohr n nach der Oberkammer o des Olbehalters 
befordert, wo es durch eine eigenartige Vorrichtung 
nach der Unterkammer p ubergeschleust wird. In der 
letzteren wird die Óltemperatur durch eine Kuhl- 
schlange herabgesetżt.

Die Yertikalturbine unterscheidct sich auch in der 
Ausbildungdes Sicberheitsregulaiors yon der wagrechten 
Bauart. H ierhebt bei dcrUberschreitung der zulfissigen

Fig. 27. Sicherheitsregulator fur Yertikalturbineu dev Maschineu- 
bauanstalt Union, Essen.
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c3
Po
a

Januar
1904
190G

Februar
1904 
1906

Mśirz
1905
1906 

April
1905
1906 

Mai
1905
1906 

Juni
1905
1906 

Juli
1905
1906

ŁS3

21'A
257,

24 Vs 
23*/s

26*/s
27

23
23

26
26

223/
23%
26
26

Kohlen-
Eeteili-
gung

5 875 589
6 406 097

5 870 303
5 891529

6 605 733 
6 851937

5 808408
5 837 246,'

6 828 310 
6 605 805,

5 658 879
5 945 190

6 575 411 
6 607 755

Kohlen-
Fórderung

a
tao

m

13=3 *•

5 510 032
6 527 263

5 413 627
6 092 217

6 068 625 
6 987 639

5 405 791
5 741353

6 490 445 
6 614 517

Reclinungs- 
maCiger Absatz

aata rQ 60

227 218 
258505

224399 
263 447

232292
258801

235 034 
249624

240 387 
254 405

5 376 340 240 283
5 934 099 253 865

C 070 953:233 498
6 54S 359|251 860|

4 683 657
5 597 298

4544 524 
5 262184

5 090 489 
5 932 3G1

193140 
221675

188374 
227 554

194851
219717

4 571609 198766 
4 911 516 213 514

n 5Foj a -T3 3  
■ u  bo
P< o 
(- lo

79.71 
87,37

77,42
89,32

77,06
86,58

78.71 
84,14

5 418 103 200 070 79,35 
5 608 7G7j215 722 84,91

4 605 345,205 825^81,38
5 059 241 216 438'85,10

5 082 647;195 186(77,80 
5 603 797|215 531.84,81

Gesamt-Kohlen- 
Absatz der 

Syndikatszechen

to
cato

•-S.2
rO.̂ 3

c3

5 455 051
6 577 174

224951
260482

5 378 794 222955
6 139 473 265 4911

6 015 857 
6 931243

5425 611 
5 788 772

230272
256713:

235896; 
25168O'

6361 543:235 613; 
6582 457 253 171;

5429 493 242 659
5952 182 254 639;

6007 709)231 006;|
6549 297|251 896||

Versand einschl. Lauddebit, Deputat uud 
Lieferungen der Huttenzechen au dio eigeuen 

Huttenwerke
Kohlen

sCSŁO •et 3 +»

3 96G418
4 573 582

3 955112
4 331377

4 279 323 
4 926 785

3 868 745
3 921512

4 660 033 
4 554 717

3 831 241
4 052 927

4 351 331 
4 512 891

163 560 
181132

163942
187303

163802
182473

168206
170502

172 594 
175 182

171 229
173 387

1G7 359 
171727

Koks
a©
a
c 3
t o

a

1
CG rP  . O

1 tL
! M :s3 | C3

765691 31 570
A1 200 635,47 550 

1
758 277.31 131 
07696346 571

980417137 529 
182295 43 789

877 797138 165 
105 087|48 017

947 672<35 099 
202 736 46 259

933 928 41740 
158 005 49 540

942 673 86 257 
216 563*46 791

Briketts

ŁO
S I ®

156 795,6470
214 211 8185

156 480 6490 
199 6148632

201 1357699 
223 861 [8291 

I
175826 7645 
185 58018069

215 997 8000 
209 197 8016

178 865 
191 183

210 185 
218 760

7994
8179

8084
8414

im.-Juli
Se. 1904 173

1906 1733/4j
42 060 0 1 * 8  585 903 223 040, 
44 145 5591144 445 447:255 801|

I |
32 666 353 188 823;77,67 
37 975 164|218 562186,02i

38304209,221 422 
44 520598 256 234!

27941575 161 512,5 
30 903821; 177 864)8

| i 
566 526,33693 I 
142 284 46 862 1

107 869 6404 
112 436 8302

eine Erhóhung dor Bestiinde sorgen wollte und jetzt von 
uns die Lieferung der ilir vertraglięh znstehendon Mchr- 
mengen forderte, lim im Herbst imd Winter dafur auf 
Mehrlieferungen zu verzichten. DaG die vertraglichen 
Rechte dieser Mehrforderung aber zu einer Zeit geltend 
gemacht werden, wo eine Befriedigung der Anforderungen 
der Privatkundschaft unmóglich ist, hat zu einer Ver- 
scharfung der gegenwartigon Jjage dos Ruhrkohlenmarktcs 
beigetragen. Yon der vorzeitigen Ahsammlung von Yorr&ten 
seitens der Eisenbahn durfte auch kaum eine gunstige Ein- 
wirkung auf den Wagenmangel zu orwarten sein, denn die 
dadurch im Herbst mehr verfugbar werdende Anzahl 
Wagen stoht in keinem Yerhiiltnis zn der nach den seit- 
herigen Erfahrungen zu erwartenden liohen PehlzifTer. Im 
ubrigen meinen wir, daG dio Zechen, wenn dio Eisenbahn 
dio Leistung der vollen Vertragsmeng"U fordert, billiger- 
weise dio Stellung ausreiclienden Wagenniaterials verlangen 
konnen, andernfalls muG die Eisenbalin die Ausfalle mit- 
tragen.

Ober die Ursacho der Minderlieferungen unserer Mit- 
glioder haben wir uns in unseron friiheron Berichten 
wiederholt gefiuGert. Neben Wagenmangel, der entgegen 
fruheren Erfahrungen śich diesmal auch im Fruhjahr be- 
merkbar gemacht hat und die Yerladungen der Zechen stOrte, 
waren os dio vieleit Feier- und Festtage, die die Belegschaft 
von ihrer Arbeitsstiitte fernhielten und dio FOrderung be- 
eintriichtigten. Audi der Mangel an geschulten Leuten 
und dio Weigerung der organisierten Bergarbeiter, Uber- 
schichten zu verfahren, haben den Zechen dio MGglichkoit 
genoinmen, die durch dio anhaltende flotte Beschaffigung 
der Eisenindustrie gegebenen gunstigen Absatzbedingungen 
auszunutzen.

Wir stehen dieson Yorhiiltnissen maclitlos gegeniiber und 
konnen nur bedauern, daG man uns vorschiedentlich fiir dio 
allenthalben eingetretene Kohlenknappheit verantwortlicli 
zu machen yersucht hat. Auch miissen wir die uns von 
ungcniigend unterrichteter Seite gemachten Vorwiirfe ent- 
schieden zuriiekweison, daG wir durch Eingohen uber- 
maGiger Auslandverpllichtungen zur ErhGhung des Kohlen- 
mangels beigotragon hatten, denn wio eingangs erwfthnt, 
stiUzten sich unsoro VerkaufsmaGnahmen mit Recht auf 
die Ergebnisse des ersten Vierteljahros. Wahrend diosos 
Zeitraums waren auch die Anforderungen dor Eisenindustrio 
noch mśiGig und lieGen die goradezu stiinnischo Nachfrago 
nacli Brenustofton, wie sio sich spater zoigto, nicht 
voraussehon. Es ergab sich sogar im Marz d. J. wegon 
matigelnder Abrufo der Eisenindustrie ein UberschuG an 
Gasilammfórderkohlen, die wir nur im Auslando untorbringon 
konnten. Unsero wiederholton Tnformationen iiber dio 
yoraussichtliche lSntwicklung des Eisenmarktos hatten 
zudem nicht don gewunschton Erfolg. Wenn aucli dio 
Boschiiftigung allgemein ais recht gut bezeichnet wurde, 
so machte man andorerseits auf vor;inderte Verhaltnisso auf 
dem Auslandsmarkto aufmorksam, wo ein gewissor Stillstand 
eingotroten sei, und eine Abschwacliung der Konjunktur 
wurde ais nicht unwahrscheinlicli bezeichnet. Angesichls 
dieser Umstiindo ist es wohl zu Torstehen, wenn wir im 
Interesse der Aufrechterhaltung einer gleichmaGigcn Fórder- 
ung dio sich uns bictenden Gelogenhoiten zum Yerkauf ins 
Ausland nicht unbenutzt Yoruborgehen lieGen. Im Mai 
d. J. wurden dann plOtzlich seitons der Eisenindustrie 
erhobliche Molirforderungen an uns gostellt, denen zn 
ontsprechen infolge des inzwisclien eingetretenen bedeutenden 
Ruckgangs der FOrderung unmOglich war.
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Unter den gegenwartigen Yerhaltnissen treten ćlie 
gleiehen Schwierigkoiten auf, welche sich in den Jahren 
der Hochkonjunktur 1899/1900 gezeigt und viele unbe- 
reclitigte Angriffe gegen uns hemrgerufen haben. Es 
handelt sich um dio HOttenzechon, die zu Zeiten eines 
llotten Geschaftsganges zur Befriedigung des gesteigerten 
Selbstverbrauchs ihrer Hiitten diejenigen Mengen dem 
freien Verkehr entziehen, wolclio bisher dem Markte zur 
YerfDgung standen. Auch nachdem dio Huttenzechen im 
Syndikat vereinigt sind, versorgt ein groBer Teil von ihnen 
ohne Rucksicht auf dio dem Syndikat gegeniiber einge- 
gangenon Verpfiichtungen zuniichst seine eigenen Betriebe 
ausreichend mit Brennstoffen, fiir welche unter don gegen
wartigen Yerhaltnissen das Syndikat Ersatzmengen von 
anderen Zechen nicht beschaffen kann.

DieYorrate aus unseren eigenen und den Zechenlagern 
haben wir den Yerbrauchern zugefflhrt und zur Verminderung 
der Kohlenknapphoit sind wir zum Ankauf englischer Kohlen 
ubergogangen. Auch haben wir eine Reihe unserer Ab- 
nehmer im In- und Auslande veranlaBt, sich an Stello der 
von uns gokauften nennenswerten Mengen mit englischen 
Kohlen zu versorgen; mit don auf dioso Weise frei ge- 
wordenen groGeren Mengen haben wir wioder anderen Ver-

brauchern aus dor Yerlegenheit lielfen konnen. DaG uns 
diese MaGnahmen Opfer auferlogen, braucht wohl nicht 
besonders erwahnt zu werden.

TJnser IJmschlagsverkohr in den Rhein-Ruhrhafen ging 
walirend des ersten Halbjahres, abgesehen von unvermeid- 
liclien Storungen, die ihre Ursache in vorstehend dargo- 
legten Fflrderungsschwierigkeiten hatten, im allgemeinen 
flott von statten. Dor Wasserstand des Rheins war durch- 
weg so gunstig, daG oine volle Entfąltung dos Schiffś- 
vorkchrs moglich gewesen ware, wenn geniigend Kohlen 
hatten herangeschafft werden kOnnen.

Dio nach Koks aller Sorten herrschendo roge Nachfrago 
konnte trotz der groGen Erzeugung nicht voll befriedigt 
werden. Auch vermochten die Brikettfabriken der leb- 
haften Nachfrage nicht zu gentigen.

In dem ungleichen Yerhaltnis zwischen Nachfrago und 
Forderung ist im laufenden Monat August keino Anderung ein- 
getroten. Die Zechen haben ihre Leistungsfiihigkeit nicht 
erhShen konnen, docli die rego Nachfrage nach Brenn- 
stoifen halt unverandort an. Uberdies nahern wir uns dem 
Herbst, der durch don Bedarf an Hausbrandkohlen ge- 
steigerto Anforderungen bringt, dereń Erfullung neue 
A.bsatzschwierigkeiten yerursachen wird.

Teeluiik.
M agnetische Beobachtungen zu Boclrum. Die

westlicho Abweicliung der Magnetnadol vom Ortlichen 
Meridian betrug:

1006
um 3 Ulu- um 2 Uhr um 8 Uhr um 2 Uhr

vorm. nacltm. Yorm. nachm.
Monat Tag s s 1 Tag s ■* s *
Juli 1. 12 17,7 12 31,4 17. 12 18,7 12 26,6

2. 12 17,7 12' 28,6 18. 12 16,1 12 27,7
3. 12 20,0 12 28,6 19. 12 16,7 12 28,5
4. 12 17,8 12 27,6 20. 12 16, Q 12 30,7
5. 12 17,4 12 31,8 21. 12 16,4 12 31,0
6. 12 20,7 12 28,4 22. 12 15,8 12 29,1
7. 12 17,5 12 30,5 23. 12 16,2 12 28,4
8. 12 17,8 12 29,7 24. 12 16,8 12 28,1
9. 12 16,8 12 27,6 25. 12 15,9 12 29,0

10. 12 16,7 12 29,8 26. 12 16,0 12 29,0
11. 12 16,0 12 29,1 27. 12 10,6 12 28,7
12. 12 16,7 12 29,7 28. 12 16,9 12 27,5
13. 12 17,7 12 29,7 29. 12 17,3 12 27,4
14. 12 18,5 12 27,0 30. 12 16,7 12 27,1
15. 12 16,7 12 28,1 31. 12 18,5 12 25,5
16. 12 19,2 12 26,7

Mittel 12 17,37 12 28,66

Mittel 12 « 23,01 * =hora 0.
13.2
16

Yolkswirtseliaft mul Statistik.
F orderung  der Saargruben. Die staatlichon Stein- 

kohlengrubon haben im Monat Juli in 26 Arbeits- 
tagen 923 162 t gufordert und einschlieGlicli des Selbst1 
verbrauchs 920 489 t abgesetzt. Mit der Eisonbahn 
kamen 602 720 t und auf dem Wassorwege 61 555 t zum 
Yorsand; 32 028 t wurden durch Landfuhren entnommen, 
182 677 t den im Bezirke gelegenen Kokereien zugefuhrt,

K ohlenausfulir G rofsbritanniens im Ju li 1906.
(Nach dem Monthly Trade Supplement des Economist.J

Dio Reihenfolgo der Lauder ist nach der Holie der 
Ausfuhr im Jahre 1905 gewahlt.

Nach
Juli 1 Januar bis 

| Juli Gauzes 
Jalir 19051905 1906 1905 1906

in 1000 t zu 1016 kg
Deutsejiland . . . j 006 703 44J3 4 169 7G2G
Frankreich . . . . 542 783 3 734 5 411 6 732
Italien....................... 589 688 3 895 4 884 6413
Schweden.................. 368 405 1 599 1922 3178
RuGland.................. 353 445 1211 1 517 2 581
Spanien u. kanar. Inseln 199 207 1 360 1598 2390
Diinemark . . . . 188 138 1263 1375 2289
Aegypten.................. 185 194 1 270 1 458 2 243
H olland .................. 107 182 1 228 1 039 1949
Argentin. Republik . 148 236 958 1 399 1784
Norwegen .................. 126 97 833 836 1446
Brasilien.................. 81 87 584 636 1044
Portugal, Azoreu und 

Maaeira . . . . 70 99 515 592 924
Algerien . . . . . 56 48 419 434 722
B e lg ie n .................. 36 101 361 745 661
C h i le ....................... 50 96 410 298 544
M alta ....................... 44 39 244 242 442

54 44 251 241 431
Griechenland . . . 37 42 215 234 378
Uruguay.................. 25 62 200 361 357
Brit. Sudafrika . . . 28 11 177 118 297
Gibraltar.................. 1S 26 155 232 274

20 37 134 205 251
Britiscli Indien . . . 10 1 82 135 139
Ver. Staaten v. Amerika 18 5 98 49 132
Straits Settlements. . 5 13 33 57 44
audern Landem. . . 169 188 1 384 1389 2 206
Zusammen Kohlen . . 14132 5 027 27 026 31 576 47 477

Koks . . 62 77 381 417 774
Briketts 105 136 658 835 1 108

insgesamt 4 299 5 240 28 065 32 828 49 359
Wert in 1000 L . . 2 257 2 897 14 899 17 875 26 061
Kohlen usw. f. Dampfer 

i. auswartig. Handel 
in 1000 t . . . . 1 515 1677 9 995 10 676 17 396
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Stein- u n d  Braunkohlon-Bergbau Preufsons im I. H albjahr 1906.

Ja Im I. Halbjahre 1905 Im I. Halbjabro 1906 Im I.H albjahr 1906 m eh r(+ ), weniger; — )
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amtsbezirk |
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Absatz 

t | pCt

A. S t e i n k o h 1 e n.

Breslau ,

Halle

Clausthal

Dortmund

Bonn

Zusammen . 
i. PreuBen I

75 8 374 331 7 934 071 114 921 73 9 295 083 8 543 524 119 963 + 920 749 + 10,99 + 609 453 + 7,68
H. 75 7 379 165 6 549 431 113 583 73 7 862 763 7 209 977 115 412 4- 483 598 + 6.55 + 660 546 _L_ 10,09
Se. 75 15 753 499 14483 502 114 252 73 17 157 846 15 753 501 117 637 + 1 404 347 + 8,91 +  1 269 999 + 8,77

I. 1 2 022 1 678 31 1! 3 076 2 750 34 + 1 054 + 52.13 -I- 1 072 + 63.89
II. 1 1 054 815 29 1 2 398 1 675 30 + 1 344 + 127,51 T 860 +  105,52
Se 1 3 076 2 493 30 1 5 474 4 425 32 + 2 398 + 77,96 + 1932 + 77.50

1 6 196 548 185 076 3 787 6 199 653 179 983 3 969 + 3 105 + 1.58 . 5 093 2,75
11. 6 175 325 162 972 3 8‘>5 6 170 762 156 535 3 937 4 563 2,60 6 437 — 3,95
Se. 6 371 873 348 048 3 796 6! 370 415 336 518 3 953 _ 1 458 — 0.39 — 11 530 _ 3.31

I. 170 12 102 993 11416 218 263 259 170 19 555 606 18 586 712 276 094 + 7 452 613 + 61.58 +  7 170 494 + 62,81
U . 173 17 291 374 16 489 539 269 913 172 18 350 271 17 568 191 276 055 + 1 058 897 + 6 12 +  1 078 652 6,54

. Se. 172 29 394 367 27 905 757 266 586 171 37 905 877 36 154 903 276 075 + 8 511 510 + 28,96 + 8 249 146 + 29,56
' 1 25 3 629 748 3 536 161 62 399 26 3 963 291 3 847 132 65 573 + 333 543 + 9,19 + 310 971 + 8,79

II. 25 3 493, 824 3 358 559 62 604 25 3 725 779 3 638 265 66 359 + 231 955 + 6.64 + 279 706 + 8,33
Sc. 25 7 123 572 6 894 720 62 502 26 7 689 070 7 485 397 65 966 + 565 498 + 7,94 ~b 590 677 + 8,57

1. 277 24 305 645 23 073 204 444 397 276 33 016 709 31 160 101 465 633 + 8711 064 1- 35,84 + 8 086 897 + 35.05
11. 280 28 340 742 26 561 316 449 934 277 30 111 973 28 574 643 461 793 + 1 771 231 + 6 ,2 5 |+ 2 013 327 + 7,58
Se. |279 52 646 387 49 634 520 447 166 277 63 128 682 59 734 744 463 713 + 1 0 4 8 2 2 9 5 | + 19.91 +  10100224 + 20,35

B . B r a u n k o h l e n .

j! I. 32 309 611 191 706 2 257 31 367 159 317 047 2 459 + 57 548 + 18 59 + 122 341 + 62,83
Breslau . . ) II. 31 275 904 179 358 2 067 36 326 652 279 789 2 322 + 50 748 + 18.39 + 100 131 + 55.99

I Se. 31 585 515 374 061 2 162 33 693 811 596 836 2 390 + 108 296 + 18,50 + 222 772 + 59,55

Halle . . . j
I. 260 8 500 379 6 621 845 34 377 251 9 235 982 7 219 149 36 252 + 735 6031 t- *,65 f- 597 304 + 9,02

11. 255 7 788 7:14 6 261 852 35 179 257 8 003 875 6 388 290 34 873 + 215 141 2.76 + 126 438 + 2.02
1 Se. 258 16 289 113 12 883 697 34 778 254 | 17 239 857 13 607 439 35 563 + 950 744 + 5,84 + 723 712 + 5,62
1 I 25 212 895 193 641 1 597 24 218 389 192 422 1 607 + 5 494 + 2.58 1 219 0,63

Clausthal j I I 24 169 455 152 626 1 491 26) 180 960 166 422 1 541 + 11 505 '+ 6.79J + 13 796 9,04
| So. 21 382 350 346 267 1 544 25 399 349 358 844 1 574 + 16 999 + 4.45 + 12 577 + 3 63

Bonn . . . j
I. 40 2 106 417 1 445 305 ;>941 39 2 482 411 1 668 861 6 485 + 375 994 + 17.85 + 223 556 + 15 47

II. 39 1 690 362 1 119 313 5 699 42 2 232 828 1 513 537 7 022 + 542 466 + 32,09 + 394 224 + 35.22
1 Se. 40 3 796 779 2 564 618 5 820 41 4 715 239 3 182 398 6 751 + 918 460 + 24.19 + 617 780 + 24,09

Zushmmen r I. 357 11 129 •302 8 455 497 44 172 345 12 303 941 9 397 479 46 8 r,3 +  1 174 639! + 10,55 + 911 982 + 11,14
i. Prcu(3en| 11. 349 9 924 455 7 713 149 44 436 361 10 744 315 8 348 038 45 758 + 819 860 + 8,26 + 634 889 + 8,23

( Se. 353 21 053 757 16 168 646 44 304 35S , 23 048 256 17 745 517 46 281 +  1 994 499 + 9,47 +  1 576 871 + 9,75

Die Zalil der im .1. Halbjahr 1906 in PreuBen im 
Betriob gewesenen Steinkohlonbergworke war mit 277 um
2 kloinor ais im gleichen Zeitraum des Yorjahres. Der 
Zuwachs der Forderung betnig 10,48 Mili. t =  19,91 
pCt, die Bolegschaftsziffer stieg um 16 547 und erreichte 
mit 463 713 ihren bisher hochsten Stand. Docli ist diese 
Zunahme z. T. nur eine rechnerische, da der Ruhrberg- 
arbeiterstreik im 1. Yierteljahr 1905 einen starken 
roclinungsmaBigen Kuckgang dor Belegschaftsziffer zur Folgo 
hatte. An der Steigerung der Forderung waren betciligt 
der Oberbergamtsbezirk Dortmund mit 8,5, Mili. t, Breslau mit
1,4 Mili. t  und Bonn mit 565 000 t. An Braunkohle 
wurdon im 1. Halbjahre 1906 von 353 Werken 2-3 Mili. t 
gefordert, gegen 21 Mili. t im entsprechondon Zeitraume 
y o u  1905; dio Zunahme von 2 Mili. t entfiel fast zu 
gleichen Teilon auf dio Oberbergamtsbezirke Halle und 
Bonn.

B raunkohlen - B rik e tt - Verkaufsverein, Koln. 
Ilerstellung und Absatz von Braunkohlonbrikotts betrugen im 

Juni Juli
1905 1906 1905 1906

t t 
Herstellung 115 880 185 898 136 910 202 995
Absatz 89 260 185 825 106 035 161 684

E ohoisenproduktion dor V oreinigten Staaten 
im ersten  H albjahr 1906. Nach dem Ergebnis der 
ersten 6 Monate des laufenden Jabres verspricht dio Boheisen- 
produktion der amerikanischen Union in 1906 den ebon 
erst aufgestellten Rekord des Yorjahres von fast 23 Mili. t 
wieder zu schlagen. Wio wir dem Bulletin der American 
Iron and Steel Association vom 1. August entnehmen,
wurden in der Zeit von Januar bis Juni 12 602 901
gross tons Rohoisen in der Union erblasen, gegen 11 163 175 
t in der 1. und 11 829 205 t in dor 2. Halfto
des Yorjahres. Die Zahl der im Betrieb befindlichen
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Hochofen łjeliof sich am 30. Juni 1906 auf 323 gegen 
313 am 31. Dezember 1905 und 294 am 30. Juni 1905. 
Auficr Botrieb waren am 30. Juni I90G 106, oin Jahr 
yorhcr 138 Hochofen.

Die Yerteilung der Ilochófon nnd der orzeugten Men gon 
auf dio einzelnen Bundosstaaten ist aus dor folgenden 
Tabelle zu orsehen:

S t a a t o

Massachusetts.................................................
Connecticut......................................................
New Y o rk ......................................................
Now Jersey ..................................................
Pennsylvamen........................................ . .
M ary lan d ...............................
Y irg in ien ......................................................
Nord-Carolina.................................................
Georgien . . .............................................
Texas..............................................................
Alabama..........................................................
\Vc8t-Virginieu............................................
Kentucky........................................
Tennessee......................................................
O h io ...............................................................
I l l in o is ..........................................................
Michigan ......................................................
Wisconsin...................... ...............................
Minnesota......................................................
Missouri ...........................  ..................
Colorado ......................................................
O re g o n ..........................................................
Washington .................................................

Zusammen

Hochofen

In Betriob 
am 31

30. Juni 1906

In Be- Aufóer Zu-
Dez. 1905 trieb Be-

trieb sammeu

1 1 1 2
3 2 1 3

14 18 7 25
5 8 3 11

126 130 22 152
4 4 2 6

14 11 12 26
— — 1 1
3 3 1 4

— 1 3 4
30 26 22 48
4 3 1 4
3 4 5 ' 9

12 14 7 21
55 53 11 64
17 20 2 22
9 10 1 11
6 5 1 6
1 1 __ 1
2 2 _ 2
4 4 1 0

— — 1 1
— — 1 1

Erzeugung in gross tons (einschl. 
Spiegeleison, Ferromangan usw.)

313 | 323 : 106 429 ||

I. Halbjalir 
1905

II. Halbjalir 
1905

I. Halbjalir 
1906

J 7 636 8 351 10 218'
550 208 
165 991 

5 226 691 
156 334 
240 672\

647 860 
145 048 

5 352 436 
175 762 
269 538

746 271 
167 820 

5 '688 743 
194 907 
257 806

( 25 752 12 947 46 865

743 547 
149 016 
32 793 

195 757 
2 181 058 

979 157 
147 953

860 515 
149 163 
30 942 

176 935 
2 405 052 
1 055 326 

140 751

830 040 
136 662 
35 533 

204 043 
2 675 812 
1 011 639 

190 899
| 184 234 167 181 190 949

|  176 376 231 398 214 694

11103 175 11 829205 12602 901

Von dor Zunulnno dor Gosamtproduktion um 774 000 t 
gegen das 2. Halbjalir 1905 entfallen 336 000 t auf 
Pennsylvanien und fast 271000 t auf Ohio, dio beidon in 
dor Roheisenproduktion der Union an erster Stello stehenden 
Staaten. . Erwahnenswcrt ist auch dio Produktionssteigorung 
mit fast 100 000 t im Staato New York. Einen Itiick- 
gang dor Erzeugung ver/eichnon Illinois (44 000 t), Alabama 
(30 000 t), Yirginien (12 000 t), Wcst-Yirginien 12500 t).

Yerliehrswesen.
W agengostellung fur die im  R uhrkohlonbozirk  

bologonon Zechon, Kokeroien u n d  B rikettw erke.
(Wagon auf 10 t Ladegowicht zuriickgefuhrt.)

1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Daron

Zufulir aus den Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach den 

Rheinhafen

(1.—7. August 1906)Monat Tag ge
stellt

nicht beladen 
ge- jzuriick- 

stelllł Relief.
August 1. 19 206 — 18 659

2 19 893 — 19 453 Ruhrort 11237
3. 20 972 ■ _ _ 20 639 Essen Duisburg C 247
4. [ 21 237 _ 20 897 Hochfeld 1817
5. ! 3 675 183 3610 Ruhrort 116
6. : 20 165 — 19 651 Elber Duisburg 103

" 7. j 20 522
1
I

20 294 feld Hochfeld 44

Zusammen 125 670 133 123 203 Zusammen 19 564
Durchschn. f. d.
Arbeitstag 1906 20 945 22 20 534

1905 19 483

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dom Dir.-Bez. Essen 
im gleichen Zeitraum 10 Wagon gestellt, dio in der Ober- 
sicht mit onthalten sind.

W agengostellung fiir die Zechon, K okereien u n d  
B rikettw erke der w ichtigeren doutsehon Borgbau- 
bezirke. Fur die Abfuhr von Kohlen, Koks und Briketts 
von don Zeclien, Kokereien und Bńkottwerken der deutschen 
Koblenbezirko sind an Eisonbahnwagen (auf 10 t Lade- 
gewiclit zuriickgefuhrt) ges tel l t  worden:

auf d.Fórdertag 
durchschnittlichinsgesamt

im J u l i
Ruhrbezirk*) . . . 1905 519 621 19 986

1906 553 684 21 296
Oberschl. Kohlonbozirk 1905 157 647 6 063

1906 190 624 7 332
Niederschl. „ 1905 29 670 I 141

1906 34 652 1 333
Eisenb. - Dir. - Bezirke

St.Joh.-Saarbr. u.Cóln 1905 98 163 3 776
1906 105 106 4 150

Davon: Saarkohlenbezirk 1905 69 722 2 682
1906 70 049 2 802

Kohlenbozirkb. Aachen 1905 14 906 573
1906 15 608 600

Ehoin. Braunk.-Bezirk 1905 13 535 521
1906 19 449 748

Eisenb.-Dir.-Bez. Magde
burg, Halle u. Erfurt 1905 105 694 4 065

1906 118 740 4 567
Eisenb.-Dir.-Bez. Cassel 1905 2 411 93

1906 3 032 117
*) Zahl der beladen zuriickgelieferten Wagen.
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auf den 
iusgesamt Fordertag

durchsclmittlich 
im J u l i

Eisenb.-Dir.-B. Hannovor 1905 3 362 129
1906 3 450 133

Sachs. Staatseisonbahnen 1905 42 201 1 623
1906 46 521 1 789

Davon: Zwickau . . 1905 13 731 528
1906 16 483 634

Lugau-Olsnitz . 1905 11 264 433
1906 12 817 493

Mouselwitz . . 1905 12 584 484
1906 12 253 471

Drosden. . . 1905 2 499 96
1906 2 781 107

Borna . . . 1905 2 123 82
1906 2 187 84

Bayor. Staatseisonbahnen 1905 4 243 163
1906 4 358 168

ElsaO-Lothr. Eisonbalinen
zum Saarbezirk . . 1905 14 676 564

1906 17 524 674

Summo 1905 977 688 37 602
1906 .1 077 691 41 559

Es wurdon domnacli im Juli 1906 bei durchschnitt-
lich 26 Arbeitstagen insgosamt 100 003 Doppelwagen
oder 10,23 pCt und auf den FSrdertag 3 957 Doppelwagen
mehr gestellt ais im gleichon Monat des Yorjahros.

Yon don Yerlangton Wagen sind nicht  g e s to llt  worden:

insgesamt auf d. Fordertag 
durchsclmittlich

im J u l i

Ruhrbezirk . . . . 1906 5 899 227
Oborschles. Kohlenbozirk 1906 940 36
Niedersclil. „ 1906 113 4
Eisenb. - Dir. - Bezirke

St. Joli.-Saarbr.u.Cóln 1905 7 —
1906 64 3

Davon: Saarkohlenbozirk 1906 40 2
Rhein. Braunk.-Bez. 1905 7 —

1906 24 1
Eisonb.-Dir.-Bez. Magde

burg, Hallo u. Erfurt . 1905 564- 22
1906 1 863 72

Siichs. Staatseisenbahnen 1906 2 043 79
Davon: Zwickau . . 1906 375 15

Lugau-Olsnitz . 1906 720 28
Mouselwitz . . 1906 580 22
Drosden. . . 1906 231 9
Borna . . . 1906 137 5

ElsaB-Lothr. Eisenbalinen
zum Saarbezirk . . 1905 34 1

1906 251 10

Summę 1905
1906

605 
11 173

23
431

Fur die Abfulir von Kohlen, Koks und Briketts aus 
den Rjiiemhafen wurden an Doppelwagen ku 10 t 
g es te 111:

auf den
iusgesamfc Fordertag

durchsclmittlich
GroBli. Badischo Staats imi J u 1 i

eisenbahnen . . . 1905 22 340 859
1906 29 003 1 116

ElsaC -Lothr; Eisenbalinen 1905 4 569 176
1906 4 639 178

Es f o h 11 o n :
Grofih. Badische Staats

eisenbahnen . . 1905 1 652 • 64
1906 10 007 887

Marktftericlite.
Essoner Bórso. Nach dem amtlichen Bericht waren 

am 15. August die Notiorungen fur Kohlen, Koks und Briketts 
unverandert. Der Blarkt ist uiwerandert fest. Dio nuclisto 
B5rsenversaromlung findet Montag, den 20. August, yon 3 V2 
bis 4</2 Uhr naclim. im Stadtgartonsaal (Eingang Am 
Stadtgarten) statt.

X Vom deutschen E isenm arkt. Es ist bezeichnond, 
daC auch die letzten Wochen keine Abschwiiclmng auf dem 
deutschen Eisenmarkte gebracbt haben, wio man es sonst 
um diese Zeit nicht anders gewohnt ist. Im Gegonteil 
zeigte sich der Markt auf der ganzen Linio weiterhin nacli 
allen Richtuugen unausgeśetzt angespaunt. Der Gfschafts- 
verkohr Ist anhaltend.rege geblieben, und abgesehon davon, 
daB in gewissen Betrieben die sommerlicho Ilitze natur- 
gemiiO die Leistungen otwas herabmindert, weist die Er
zeugung durchweg eine bedeutende Steigerung gegenubor 
dem Yorjalire auf, bei einzelnen Werken bis zu einem 
Yiertel des Gesamtumfangs. In den meisten Zweigen sind 
die Werke an der Grenze ihrer Leistungsfahigkeit an- 
gekommen und die Abnehmer habon mit ungewOhnlichen 
Lieforfristen zu rechnen, da Storungeu scbon durch dio 
gewaltige Anspannung der Werke unrermeidiich sind und 
iiberdies der Betrieb durch einen starkon Arbeitermatigel 
im Osten wie im Westen beeintrachtigt wird, dor sich 
starker ais je in den letzten Monaten fuhlbar machte. 
Gleichzeitig halt die Knappheit in don Rohmaterialien an 
und dio Koh!enversorgung ist inzwischen immer schwieriger 
goworden. In Roheisen sowohl wie in Kolilon hat man 
seit langerer Zeit dio fehlenden Mengen soweit ais moglich 
durch Einfuhr aus England ersetzen miissen. Unter diesen 
Umstanden erhohen sich naturlicli die Selbstkosten fiir dio 
Werke und dio erzielten Preise lassen nicht immer den 
Nutzen, den man bei der jotzigen Konjunktur erwarton 
konnte, so in Roheisen, wo die Preise bis JahresschluO 
festliegen. Im ubrigen sind in den letzten Wochen viol- 
fąch weitere Preiserhohungon eingetreten, oline daB die 
Notierungen bei der Lage der Dinge sonderlich hoch 
genannt werden konnen. Angesichts der steigenden Tendenz 
suchen Yerbraucher wie Handler auf mfiglichst lango Zeit 
hinaus ihren Bedarf zu decken. Tatsachlich ist bei vielen 
Werken dio Gesamterzeugung bis uber das erstc Jalires- 
viertel_ 1907 hinaus Yerschlossen. Alles spricht dafiir, daB 
eine Anderung in ungunstigem Sinne fur die nachste Zeit 
nicht zu erwarten ist, die Stimmung ist dahor auch 
allgemoin zuversichtlich, zumal im Hinblick auf die gleich- 
falls giinstige Geschaftslage auf den auslandischen Miirkten. 
Auf dem Ausfulinnarkte ist der Bedarf ebenfalls sehr 
ansehnlich, namentlich in Eisenbahn- uud Sckiffsmaterial.
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O bor sch lesien  nimmt ilurchaus an dor allgemeinen 
Regsamkeit teil. Alle Werke sind bis zum aufiersten in 
Anspruch genommen und auf liinge Monate hiuaus mit 
guten AuftrSgen versehen; die gestellton Lieferfristen gelien 
jetzt Iiber alles iiblicho Mafi hiuaus. In Roheisen und 
Ilalbzeug dauert die Knappheit fort, zumal dio gemischten 
Werke seit einiger Zeit kaum melir irgend welcho Mengen 
auf den Markt werfen. Formeisen geht andauernd flott 
in den Yerbrauch. In Eisenbahnmaterial liegon fur dio 
Staatsbahnen wie fui das Ausland bis in das niichste Jahr 
hinein gute Bestellungen vor. Auf dem Blechmarkte ist in 
einigen Sorten noch Raum fur weitere Bessorung. Drahte 
und Drahtstifto gelien nach wie vor flott und worden durch 
den Zusammenbruch des Drahtstiftverbandes weniger berilhrt, 
da der Wettbewerb Sild- und Westdeutschlands schon in- 
folgo der Frachtsatze einigermafien ausgeschaltet ist.

Betreffs des rhe in isch -w ostfiilischen  Eisenmarktes 
folgon hier noch einige besondere Mitteilungen. Eisenerzo 
sind noch immor knapp. In einheimischen Erzen ist die 
gesamto Forderung fiir das lanfendo Jahr verschlossen; 
daruber hinaus ist noch nicht verkauft worden und 
iiber dio kiinftigo Preisstellnng verlautefc noch nichts. 
In R o h e i s e n  ist. wie bereits einleitend bemerkt, 
der Bedarf in seiuem Yollen Umfango durch dio 
doutscho Erzeugung nicht zu befriedigen. Trotzdem 
konnton bei den inzwischen gestiegenen Selbstkosten 
die PreisYerhaltnisse wenig befriodigon. Nach dem 1. Januar 
durfte, wie yerlantot, eino ProiserhOhung von mindestens
3 J l  die Tonne fiir GieCereiroheisen eintroten. In H alb- 
zeug ist inzwischen dor Vorkauf fiir das lotzte Yiorteljahr 
zu unveranderten Preisen freigegeben worden und sogleicli 
hat eino dringende Nachfrago eingesetzt. Die Knappheit 
dauert noch fort und der Stahlwerksverband teilt don Werken 
die yerschiedenon Mengen nur nach Mafigabe des wirk- 
lichen Yorbrauchs zu. Gerflchte iiber kunftige Preis- 
orhShungen liaben sich bis jetzt behauptet, sie durften 
auch bei der ganzon Tondenz dos Marktes kaum ubor- 
raschen; doch vorlautet bis jetzt nichts Bestimmtes. Auf 
dem Schrottmarkte hat sich die Lago nicht wesentlich 
geandert. Dem gegenwartigen Bodarfe ist unschwer zu 
ontsprochen und fiir das lotzte Jahresyiertel ist noch wenig 
Begelir. Die Preise blieben in ihren bisherigeu Grenzen. 
In Tragern  und Ponneisen dauert die flotte Yerkaufs- 
tatigkeit fort. Auch gute Ausfuhrauftrage sind auf dem 
Markte. Die Preise scheinen bis Jahresschlufi unverandert 
zu bleiben, doch ist vom Yerband daruber noch nichts 
bekannt gegeben. In Schionon ist nach wio vor sohr 
stark»r Bedarf vorhanden und das kunftige Geschiift wird 
sich nicht niindor lebhaft gestalten. Staboison war auch 
in den lotzten Wochen Gegenstand dringenden Begehrs. 
In FluBstabeisen sind die meisten Werke bis zum 1. Januar 
ausvorkauft und auch fur das erste Halbjahr 1907 sind 
bereits Yerhandlungen eingeleitet worden. Dio Arbeit wird 
alltnahlicb lohnender, da die zu niedrigeren Preisen getatigten 
Abschlusso zum grófiten Teile abgewickelt sind. Bei den 
neuesten Abschltisson ist die oberste Preisgrenze des Yor- 
monats bereits wieder uborschritten worden. Auch Schweifi- 
oisen ist auf melirere Monate Y e r k a u f t  und konnte im 
Preise um 5 JL hoher gelialten werden. Bandei son ist 
ebenfalls bei neuen Bestellungen erhoht worden, doch laufen 
die meisten Auftriige bis zum Ende des Jahres zu den 
fruheren Preisen. Die Grobb loch wal z werke sind in allen 
Sorten noch immer recht befriedigend bescliaftigt, dagegen

wird in Feinblochen iiber uiizureichendo Beschaftigung 
und ungiinstigo Proisverhiiltnisse geklagt. Bei dor foblenden 
Ausfuhrvergiitung und den sfeigenden Selbstkosten sioht 
man sich eingeengt durch don englischen und belgischen 
Wettbewerb, man ist auf neuo Inlandauftrage angewiesen 
und maclit daher billige Angebote. Walzdraht  ist 
andauernd sehr gosucht und wiirde boi geringorer Knapp
heit des Rohmatorials noch in weit groBeron Mengen zum 
Versand kommen kfinnen. In Drah t s  t i f t en habon nach 
Auflosung des Yerbaudos dio Yerhaltnisse sich noch nicht 
geniigend geklart. Dio Preise baben stellonwoise bei der 
Bokampfung dor Werke untoreiuander eingobufit, und y o u  

den RohstoflYerbandon erlialt man keine Untorstiitzung mehr 
durch Ausfuhrvergiitung. Auf dem Ausfuhrmarkte macht 
sich wieder amerikanischor Wottbewerb bemerkbar. In 
G a s r o lir e n uud Sioderobren hiilt oino gute Nachfrago 
an. Sehr befriedigend sind auch die Eis ongi cfi e rei o n 
beschaftigt, Dio B ab n w ago n an s ta  11 o n und Maschinen-  
fabrikon verfflgen noch auf melirere Monate ubor oino 
reiclio A rboitsmongo.

Wir stellon im folgenden dio Notierungen der lotzton 
drei Monate gegeniiber:

Spatoisenstein ąerostet . . .
Spiegeleisen. mit 10 — 12 °/0

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

grundlage Siegeu) . . . .
Gie(3ereiroheisen Nr. I . . .
Beasemereisen.........................
Thomasroheisen franko . . .
Stabeisen (SchweiGeisen) . .

* (Flufieisen) . . .
Trager, Grundpr. ab Diedenliof. 
Bandeisen
Siegeuer Feinbleche aus FluB- 

eisen . . . . . . . .
Kesselbleche aus FluCeisen . .
Walzdraht (Flufteisen) . . ,
Gezogene D ra h te ....................
D rahtstifte...............................

Mai
J l

Juni
J l

145 145

93 93

68 68
78 78
82 82

68-68.50 68-68,50
147 147

125-130 127,50-130
128—130 120

140-142,50 140—142,50

142-145 142-145
150 150
138 138

155-160 155-160
165 165

Juli
.41
145

93

68
78
82

68-68,50
152

130-135
120

142,50-147,50

142-145
150-155

138
155-160
160-165

Vom am erikanischon Eisen- u n d  S tahlm arkt.
So ungewóhnlich gunstige Yerbiiltnisso, wie sic gegen- 
wartig im Eisen- und Stahlgeschaft bestehen, sind zu 
diesor Jabreszeit noch nie zuvor orlobt worden. Wahrend 
sonst in don Sommormonaten die Beschaftigung naclizu- 
lassen pflegl, bohaupten sich Nachfrago und Ycrbrauch 
in uberrascliendom Mafio, und nicht nur fur den Rest 
des Jahres, sondern bis in das kommende Jahr hinein 
darf man schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit mit einem 
Anlialten dieser Verhaltnisso rochnen. Die unter solchen 
Umstanden auf dem Eisen- und Stahlmarkt Yorhorrsćhende 
optimistischo Stimmung wird noch durch dio Aussichten 
auf eino ausgezeichnote Ernte erhoht. Das Yertrauen 
nicht nur auf ein gutes Herbstgescliaft, sondern auch auf 
eine weitere giinstige Entwicklung der Industrio spiegelt 
sich in Erweiterung der vorhandenen und Errichtung nouer 
Eisen- und Stahlwerke wieder. Daboi fehlt es an jeder 
Spekulation in Eisen- und Stahlerzeugnissen, da dieso direkt 
an die»Verbraucher Yerkauft werden, und die konservative 
Geschiiftspolitik der leitonden Interressen beugfc Preisauf- 
schlagon vor, welcho in der Folgę geschiiftlicb nur stórond 
wirken konnton. Das cinzige ungunstige Moment ist dor 
sieb in den Hauptdistrikten stark fuhlbar machendo
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Mangel au Arbeitskrafien. Im Pittsburger Bezirk konnten 
20'000 Arbeiter meln- dauerndo und lohuende Beschiiftigutig 
fmden, und der Siiden leidet unter einer fOrmlichen Arbeiter- 
not. Wurden in den Friibjahrsmonaten Streiks und 
sonstigo Arbeiterschwiorigkeiten stdroml empfunden, so 
wird jetzt die Produktion nicht nur in der Eisen- und 
Stahlindustrio, sondern auch der Eisenerz-, Kolile- und 
Koksgowinnung durch Arbeitennangol beeintracktigt, trotz- 
dem dio Fabrikanten nnd Produzonten hóchste LOhno 
zu zahlen und alle moglichen Konzesśionen zuzuge- 
stehon bereit sind, Zahlreiche Arbeiter, die bisher in 
Eisen- und Stahlwerken, an Koks- und HocliOfen, in 
Kohlen-und Eisenerzgruben tiitig waren, zielien, besonders fur 
den Sommer, dio angenehmere und vielfach aucli lohnendere 
Boschaftigung im Freien, bei Eisenbahnbauten, inden Ernto- 
distrikten, sowie im Baugewerbe vor, und ein ansehnlicher 
Prozentsatz der auslandischen Koks- und Kohlen arbeiter 
hat sich durch den letzten groBen Streilc zur Ruckkehr nach 
Europa Yoranlafit gofnnden. Wiihrend man erwartet hatte, 
die Versorgnng mit nordwestlichem Eisenerz werde in dieser 
Sąison den Umfang von 40 Mili. Tonnen erreichen — in
1905 waren es 34 553 400 und in 1904 21 822 800
Tonnen — ist der trotz kurzlich bewilligter Lohnerhóhung 
in den Erzgruben von Michigan yorberrscbende Arbeiter- 
mangel so groB, daB 'in dor diesjahrigen Schiffahrtssaison 
von den oberen nach den unteren Binnensee-Hafen nur 
etwa 36 Mili. Tonnen zur Versendung golangen durften. 
Daher mag auch die diesjahrige Roheisen produktion
hinter den Erwartungen zuriickbleiben. Obenein ist 
sie gegenwartig dadurch beeintrachtigt, daB zabl- 
reiche Hochofen zwecks Yornahme von Reparaturen zeit- 
weilig aufler Betrieb gesetzt werden. Aus diesem Grunde 
lautet die Produktionsziffer fiir Juni nur auf 1 970 733 
Brutto-Tonnen gegen 2 098 746 bezw. 2 165 632 t im 
Mai bezw. Marz d. Js. Yoraussichtlich werden die 
Juli- und Augustziffern noch kleiner ausfallen, -sodaB die 
Gesamtproduktion fiir. das Jalir sich auf 24 Mili. bis 
25 Mili. t  belaufen diirfto. Wesentlich verraehrtos An- 
gebot wiirde boi dem dringenden Begehr und dem fast
giinzlichen Mangel an verfiigbare.n Vorraten bereitwillige
Abnabmo finden. Tateachlich sind die Roheisen- 
produzenten mit ihren Ablieferungen weit im Ruckstande, 
und im ganzen Roheiseumarkte, insbesondere in Bessemer- 
und hasischem Eisen, dem Materiał fiir die Stahl- 
fabrikation, herrscht groBe Knappheit, welche in der 
nachsten Zeit yoraussichtlich noch zunehmen wird: Der
Mittelwesten leidet am moisten unter dem Mangel an An- 
gebot von Bessemereisen; aber auch basisches Eisen ist 
fur nahe Lieferung ebenso schwer erhaltlich und an ver- 
schiedenon Pliitzen fehlt es an Giefierei-Roheisen fur prompte 
Verladung. Da die meisten Produzenten fur die nachsten
Monate ausverkauft haben, wonden die Kaufer ihr Interesse 
spiiteren Lieferungen zu. Die neuesten Abschlusse erstrecken 
sich uber die zweite Jahreshalfte, uńd bereits laufen Anfragen 
wegen Lieferung im kommenden Jahre ein. Der Stahltrust, 
dessen Rob eisen-Vorriite nur fur den Bedarf weniger 
Tage ausreichen, ist bereit, alles Bessemereisen in Sicht 
aufzukaufen, neueste Abschlusse darin werden zum Preise 
yon Doli. 18 per ton gemeldet, ein Aufschlag gegen letzte
Woche um 25 c. Fiir basisches Eisen werden fiir
prompte Lieferung bis zu Doli. 17,90 bezahlt, doch wird 
das meiste Geschśift zu Doli. 17,65 bis Doli. 17,70
getatigt. Einige nórdliche Produzenten von Giefierei-

Roheisen weigern sich, unter Doli. 17,75 zu verkaufon, 
auch die Preiso yon Southern Foundry Iron No. 2 sind, 
nach Oberwindung der zeitweiligen Depression, wieder in auf- 
stoigender Tendenz, und dio Sloss-Sheffield Iron Co. fordert 
dafur Doli. 13,75 per ton. Infolge des Arbeitermangels 
sehen sich sfldlicbe Produzenten, welche ihre Ilochófen zur 
Instandsetzung zeitweilig stillgelegt hatten, aufier Stande, 
diese wieder in Betrieb zu setzen, was dazu beitragt, die 
Preise hoch zu halten. Starkę Nachfrage und die Bofurcli- 
tung neuer Schwierigkeiten im Kaukasus haben Ferromangan- 
eiseti yp.il nouem scharf im Preiso anziehen lassen, es 
werden Abschlilsse darin fur den Pittsburger Distrikt zu 
Doli. 85 per ton gemeldet. Ermutigt durch die guten 
Ernteaussichten haben die westlichen Fabriken yon land- 
wirtschaftlichen Maschinen die sommerlicho Betriebspause 
frfiher ais gewóhnlich beendet und in den letzten Wochen 
Bestollungen fiir ca. 100 000 Tonnen Rob- und Stangen- 
eisen gemacht.

Dio Lago des Stalilgeschiiftes wird durch die Tatsache 
gekennzeichnet, daB dio Pabrikanten durchgangig 15 bis 
25 pCt mehr Auftrage an Hand haben ais yor einem 
Jalire. Die Wiederbelebung der Kaufbewegung datiert von 
der Veróffentlichung ąmtlicher und privater Berichto, welche 
eino Woizenernte in Aussicht stellen, wie sio in solcher Menge 
und Giitc zugloich unser Land noch nio zuvor erlobt hat. 
So lange Ungewissheit in dieser Bezieluing herrschte, zeigte 
sich Zogerung seitens der Kaufer, wahrend nunmehr die 
Auftrage in einer die Pabrikanten geradezu uberraschenden 
Weise hereinkommen. Die. GewiBheit der Kaufer, auf einen 
stabileti Markt rechuen zu dfirfon, fordert dio dem tatsach- 
lichen Bedarfe entsprechende Kaufbewegung. Dor Knappheit 
in Roheisen entspricht ein gesteigerter Mangel an Rohstahl, 
das Fehlen yon Angebot in Ilalbzeug, steel billets, sheet und 
tin bars, ist Schuld daran, dafi mancho Fabriken nicht 
den yollen Betrieb aufrecht zu halten vormogen. Die Lago 
bat sich in jdngstor Zeit fur solche Pabrikanten, welche 
fiir ihren Rohstahlbedarf auf den offenen Markt angewiesen 
sind, noch ungunstiger dadurcli gostaltet, daB groBe Pitts
burger Stahlfabriken, die sonst iiber ihren eigenon Bedarf 
Stabl erzeugen, don Verkauf plotzlich eingestellt haben, 
da sie nunmehr das Materiał fur eigerie Zwecke bouotigen. 
Openhearth-billcts fiir Juli- und August-Lieferung bringen 
im Pittsburger Markte einen Preis von Doli. 28,50 bis 
Doli. 29 fur die Tonne und Bessemer billets einen solchen 
von Doli. 27,50. Neben Rohstahl sind S tah lsch ienen  im 
starksten Bogelir, der sich sowohl aus den ungewohnlich 
giinstigen Verkehrsverhaltnissen und Aussichfen fur die 
nachste Zukunft ais auch aus der starkeren Abnutzung 
der Schienen, welche die allgemeine Einfuhrung von Stahl- 
waggons und schweren, leistungsfiihigeren Lokomotiven 
zur Polge hat, erklart. Die Nachfrage nach schwereren 
und leichteren Stahlschienen fur Dampf-, StraBen-, 
Gruben- und sonstige Bahnen des In- und Auslandes 
ist stark, die Fabriken sind mit Auftragen versehen, die 
ihnen bis Mitte nachsten Jahres ununterbrochene Tatig- 
keit ermoglichen. Fur Lieferung im laufenden Jahre sind 
bereits insgesamt Bestellungen von 3 600 000 t gemacht 
worden, und die fiir nachstjahrige Lieferung gegebenen 
Auftrage sollen sich zusammen auf 1 500 000 t belaufen. 
Zu den groBen Inlandbestellungen gesellen sich noch die 
Auftrage des Auslandes, allein in letzter Woche sind solche 
fur 25 000 t  eingegangen, zumeist von Japan, Cuba und 
SOd-Amerika. Wahrend des mit Juni beendeten Fiskal-
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Jalires haben die Ver. Staaten dem Ausland 345 826 
Brutto-Touncn Stahlschienen im Werte von 8 904 642 Doli. 
geliefert. Aucli fiir Briickenkonstruktion gehen von den 
Bahnen den Śtahlfabrikanten groBe Auftrage zu. Dązu 
gesollen sich enorme Bestellungen seitens dor Bau- 
industriellen ; durcli die San Francisco’er Katastrophe hat 
die Yerwendung von Staklgeriisten fur groBe Bauten nocli 
besondere Anregung erfahren. Dio ungewohnlich lebhafte 
Bautatigkeit der GroBstadte des Landes wird durch die 
Tatśaclie illustriert, daB in dieson bereits im laufenden 
Jahre Baugosuche eingereicht worden sind, dereń Aus- 
fiihrung auf insgesamt 600 000 000 Doli. veranschlagt 
wird. Die Errichtuug neuer industrieller Werke tragt 
insbesondere zu dem starken Begehr fur Konstruktionssłahl 
bei. Den Stahlplattenlabriken liefert dio Aktivitat im Bau 
von Stahlwaggons und groBen Fraćhjschiffen roichlicli Ge- 
schaft; man nimmt an, daB die Waggonfabrikant"n des Lan
des in diesem Jahre insgesammt 200 000 Fracht- und 
Passagierwaggoiis zu liefern liabon werden, um dem 
Hedarfo zu entsproclien. Dio Hai riman-Balmon sind dabei, 
ganzstahlerno Passagierwaggoiis alsErsatz der beiZusammen- 
stóBen wetiig Widerstand und den Passagioron goringen 
Sciiutz gewalirendeti Holzwagen einzuffihren. Zur Heizung 
und Bolenchtung der Stahlwaggons dient Elektriżifat, sie 
werden derart hergestellt, daB ihr Gewicht das der 
hSlzernen AYagen nur um 10 pCt ilborsteigt. An 
liouen groBen FraclKdampfern hat allein der Stahltrust 
fiinf fiir den Yerkohr auf den groBen Seen bestellt, wofiir 
zusammen 35 000 t Stalilinatorial erforderlich sind; dio 
westlichen Schillsbauer sollen Auftrage fiir insgesamt
49 groBe Schiffsbauten fiir dies- und nachstjahrige 
Lieferung an Iland haben. Der Panzerplatteiikontrakt fur 
dio im Bau belindlichen liundes-Sclilachtschiffe erfordert den 
Yerbrauch von ca 30 000 t Stalli materiał. Dor Blechtrust, 
die American Sheot & Tinplato Co., hat ihr diesjahriges 
Produkt auswkauft uud ist mit ihren Ablieferungon von 
Schwarzem und galvanisierlem Blech um zwei Monate im 
Ruckstande. Wie es heiBt, plant die Gesellschaft einen 
weiteren Preisaufschlag. Die National Tube Co., der 
Rohrentrnst, meldet das groBte Juli-Geschaft, welches sio 
je zu wzciclinen liatte, und dio vom Inland und Ausland 
oinlaufenden Auftrage sind sehr umfangreich. In Draht 
und Drahtprodukten ist das Geschaft fiir die Jahreszeit 
uberraschend lobhaft, was auf die ' guton Ernteaus- 
sichten zuriickzufiiliren ist. Auch das Exportgoscliaft 
iu Drahtprodukteu, obenso in Mąschinen allor Art und 
Werkzeugen, ist selir lebhaft, da auch die deutschen und 
britischen Fabrikanten mit Auftragen uberreich vorselien 
sind. Der Eisen- uud Stahlversand nach dem Auslaude 
wurde weit umfangreiclier sein, ware die Leistungsfaliigkeit 
dor Fabriken niclit durch das piheiihischo Geschaft zu 
stark in Anspruch genommen. Immerhin haben wir im 
lotzten Fiskaljahre dem Auslande fur 160 9S4 985 Doli. 
Eison- und Stahlpr dukte geliefert, gegen 134 728 363 Doli. 
im Jahre vorher. Der Stahltrust erzielt gegenwartig 
gruBore Reineinnahmen ais selbst iu dem bisher besten 
Jahre 1902 und kounte fiir das zweite Quąrtal einen 
Reingewinii von 40 125 033 Doli. und fur das erste 
Halbjalir einen solchen von 76 759 523 Doli. melden, 
gegen 30 305 116 Doli. bezw. 53 331022 Doli. letztes 
Jalir. Zu Anfang Juli hatto die Gesellschaft Auftrage fur
6 809 589 t an Hand, Mit Rucksicht auf diese un- 
gewohnlich gunstigen Yerhaltnisse haben dio Direktoren,

trotz beschlossener Neubauten mit Kosten von 150 000 000 
Doli. zur YergroBerung der Leistuagsfiihigkoit und 
Ve]'ringerung der Herstellungskosten, Wiederaufnahme der 
Dividenzahlnngon auf die Stammaktien angeordnet. Fur
das erste Halbjalir ist eine Dividende von 1 pCt erklart 
worden.

(E. E., New York, Anfang August.)

M etallm arkt (London).
Notierungen vom 15. Aug. 1906.

Kupfer, G.ll. . . 83 L  10 s — d  bis 83 L 15 s ~ d

3 Monate . . 83 V 5 V ~ V V 83 10 »j 7 V

Zinn, Straits . . 180 i) 15 V V V J 81
» 5

V f)

3 Monate . . 180
V

5
n  v V 180 15 V V

Blei, weiches frenides 17
V

—
V •)

—
V

—
t) * »

englischos . . 17 » 5 »  ' V »
— >ł — » V

Zink ,G .0. B. . . 26
»

15 V  V V —
V

— „ —
*)

Sondermarken . 27
V 2 V 6 V —

V
— 1) ' V

Quecksilber(l Flasche) 7
» — » n * — » — V »

N otierungen au f dem  onglisohen K ohlen- u nd  
F rachtonm arkt (Borse zu Newcastlo-upon-Tyno) 

vom 15. Aug. 1906.
Kolilen markt .

Besto northumbriśohe 1 ton
Dampfkohlo . . l i s  — d bis— s — d f.o.b.

Zweite Sorte . . . 10 „ — „ „ — „ — „ „
Kleine Dampflcohlo . 6 „ — „ „ 6 „ 3 „ „
Bunkerkohle (ungosiebt) 9 „10 '/2 „ „ 10 „ 3 „ „

F rach t en  markt .
Tyne—London . . 3 $ — d bis 3 s 3 d

—Cronstadt . . . 3 „ I 0 y 2» » — „
—Genua . . . .  h„ V / 2„ „ 5 „ 4 '/2 v

M arktnotizen uber N obonprodukte. (Auszug aus 
dem Daily Commoicial Report, London.) Notiorungen vom 
15. Aug. (8.Aug.) 1906. Rol i -Teer 1 Va—1%  d (desgl.) 
IGallone; Ammoniumsul fa t  11 iż 15 s (desgl.) 11. ton, 
Beckton terms; Bonzol  90 pCt 93/ 4 (9y4—9^l2)d,
50 pCt 11 — 11 Ys (103/4— 11) d 1 Gallone; T o l u o l  
1 s 2 d  (desgl.) 1 Gallone; S o l v e n t - N a p h t h a  90 pCt 
1 s 3 d (1 SIY2 d) 1 Gallone; R o h - Na p h t h a  30 pCt
4 d (desgl.) IGallone; Raf f ini er t .  Napl i t hal in 5 — 8 L  
(desgl.) 1 1. ton; Ka r b o l s au r e  60 pCt 1 s 9 Y 4 d bis 
1 s 9V2 d (desgl.) 1 Gallono; Kr e o s o t  2 d (desgl.) 
IGallone; A11 thraze 11 40 pCtA l i/2 bis l 5/g d (desgl.) 
Unit; Pech 27 s 3 d bis 27 s 9 d (27 s 3 d) 1 1. ton fob.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsfuire 
frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
ubliclien Hafen im Ver. Kónigreich, netto. — Ammonium
sulfat frei an Bord in Sacken, abzuglich 2 Y2 %  Diskont 
bei einem Gehalt von 24 %  Ammonium in guter, grauer 
Qualitat; Vergutung fiir Mindergehalt, nichts fiir Melir- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 241/1 %  Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)
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l\iten tb eg |e]it.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.)

Anmeldungen,
dio walirend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamtes ausliegen.
Yom 6.. 8. 0G an.

271). P. 17 530. Yorrichtung zum Zusammeupressen und 
Aufspeichorn von Luft mit Hilfe kroisformig um dio Aclisc 
eines Windrades angeordneter Yerdiclitungspumpen. ttephane 
Pichault, Yalencionnes, Franlcr.; Vertr.: Pat.-Anwiilte Dr. B. 
Wirth, C. Weihe, Dr. H. Weil, Frankfurt a. 51. 1 u. W. Danie,
I-erlin SW. 13. 4. 3. 05.

7'''C. V. -1827. Verfaliron zur Herstcllung von Sprengstoffen. 
Dr. Franz Volpert, Dortmund, Siidwall 29. 19. 9. 02.

78 c. Y. 6276. Yerfahren zur Horstellung von Siclierheits- 
sprengstoffen; Zus. •/,. Anin. V. 4880. Dr. Franz Volpert, 
Dortmund, Siidwall 29. 16. 11. 05

8J e. P. 16 652. Fiillrmnpf fiir Hangebahnwagen. J. Polilig, 
Akt.-Ges., Coln-Zollstock. 19. 11. 04.

Vom 8. 8. 06 an.
11). Z 4628. Vorrichtung zur magnęńschen Aufbereitung 

von Erźen und ande^em Gut mittels eines durch oin Magnetfeld 
gefiihrten magnetisiorbaron Rostes. August Zoller, Bonn' a. Rh., 
Kónigstr. 62. 22. 8. 05.

5 a. F. 20 923. Spiilbohrei- mit mebreren unter Federdruck 
stelienden, in verschiodonen Ilohenlagen um Bolzen drehbar 
gelagerten Erweiterungs-Schneidbacken. Albert Fanek k  Cie., 
Wien; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 
18. 11. 05.

40 jl. A. 11 985. Kupfcrbessemerofen. Charles Maurice Allen, 
Butte, Silvorbow, Montana, V. St A.; Vcrtr.: Dr. Walter Kaisten, 
Pat.-Anw. Berlin SW. 11. 22. 4. 05.

40 a. F. 19 777. Yerfahren uiul Yorrichtung zum mechanischen 
Beschicken von kalteu oder erhitzten Tiegelu. Retorten u dgl. 
mittels PreBluft. Fonderies & Laminoirs do Biache Saint- 
Vaast Societe Anonyme, Paris; Yertr.: Pat.-Anwiilte Dr. 
R. Wirth, Frankfurt a. M. 1 und W. Dame, Berlin SW 13.
6. 2. 05.

40 a. K. 27 402. Verfahren zur Darstellung von Metallen, 
Metalloiden oder Legierungen derselben mit einander und mit 
Aluminium aus Geniengen von Aluminium mit den sauerstoff- 
haltigen Yerbindungen derjenigen Elemente, welche nach dem 
Aluminiumthermitverfahren von Goldschmidt in einheitlieber 
regulinischer Form nicht darstellbar sind. Karl August Kiihne, 
Drosden, Pohlandstr. 20. 20. 5. 04.

40 a. Z. 4684. Verfahren der Zink''xydgewinnnng im 
Flammofen. Zinkgewinnungs-Gesellscbaft m. b. H., Berlin. 
8. 11. 05.

Gebrauclismustcr-Elntragrnngren.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger yom 6. 8. 06.

4 a. 283 915. Grubensicherheitslampe mit Gliihstrumpfbc- 
leuchtung, bei welcher die Yorrichtung zur Fórderung des 
Brennstofls zur Anhcizschale mittels einer durch den Hrenn- 
stofftopf fiihrenden auf und abschraubbaren Stange betiitigt 
wird. Gustay Keller. Oberstein a. N.

51). ‘>83 731. Scliramkrone mit radial gestollten Messern
und einem achsialen, iiber die radial gestellteu Messer hinaus- 
ragenden Mittelmeifiel. Eisenbeis & Garelly, Saarbrucken.

51). 283 850 Abgestuft zylindrisches Bohrerende fur PreB-
lufthammer-Bohrmaschinen. Armaturen- uud Maschinenfabrik 
„Westfalia" Akt-Ges., Gelsenkirchen.

5(1. 284 098. Seilreiniger, bestehend aus einer auf zwei
II-Eisen befestigten Grnndplatte, welche mit einer kreisrunden 
Verst;irknug und Aussparung versehen ist, in der Kugeln laufeti. 
Ernst Birkholz, Essen a. d. Ruhr, Alesanderstr. 20.

20 a. 284 087. SeilschloB mit Seilausbauchung. Johann 
Wolf, Neunkirchen, Bez. Trier.

20 c. 283(190. Aus einem hohlen Fassonstiick bestehender 
BufTer fiir Grubenforderwagen. A Fitzner, Rybna b. Fricdrichs- 
htttte, O.-S.

26b. 283 824. VorschluB yon Azetylen-Grubenlampen 
mittels einer von oben angezogenen Schraubenspindel. C. August 
Lehmann Nachf., Dresden-Lobtau

35 a. 283 890. Elektrisch betriobene Yorrichtung zum 
stofifreien Anhalten eines Fiirderkorbes o. dgl, bei Seilbrucli.

August Brakensick, Saargemund, u. Wilhelm Albrecht, Forbach 
i. Lothr.

7Sc. 283 747. Aus einer in einer tragbaren Dose einge- 
scblossenen Dynamomaschine mit zweiteiligem Tragralimen fur 
Triebwerk, Elektromagnet uud Erregerspule, remanent
maguetischem Feldeisen und freilaufendem, mittels eines Schlussels 
von auCen zu drehendem Anker bestehende JIinenzundvor-
richtung. Konrad Schaffler u. David WeiB, AYien; Yertr.:
A. Loli u. A. Yogt, Pat.-Anwaltc, Berlin W. S.

Deutsche Patente.
l a .  173 675, vom 1. Februar 1905. F r i e d r i c h  

Hempel  in Ber l in.  Doppelplansieh mit zwei iiber- 
cinander licgenden Sieblcilstm, besonders fiir Gut von 
stengliger Struktur.

Beidem Sieb,welches zum Sieben von Erz,Kohle u. dgl., besonders 
aber von Gut von stengliger Struktur dienen soli, sind in be- 
kannter Weise zwei ubereinander liegendo Siebkiisten ange
ordnet. Die Erfiudung ‘ besteht darin, dafi die Siebkiisten,
welche ein gleiches Gewicht haben, mit festen, lotlirecht
stehenden Stutzen. von denen die auf derselben Seite der Siebe 
liegenden moglichst dicht aneinandergeruckt sind, auf den 
Zapfen zweier yierfach gekropfter. zwanglaufig angetriebener 
Welleu sitzen. Die Zapfen der Wellen sind dabei paarweise 
nm 180° gegeneinander versetzt, sodaB sich das untere Sieb in 
seiner tiefsten Lagę befindet, wenn das obere Sieb seine hochsto 
Lage einnimmt. Infolge der beschriebencn Anordnung dor 
Siebe brauchen einorseits die Gewichte nicht durch Spurzapfen 
aufgenommen zu werden, andererseits ist durch die Anordnung 
eine yollstandigo Ausgleichung der Fliehkriifte und Massen 
erreiclit.

l a .  173 891, Yom 8 . Juni 1905. Gese l l schaf t  
fiir FSr d e r a n l a g en  E r n s t  Heckel  m. b. II. i u 'St. 
Jol iann,  S aa r .  Klaubebandcinlage, vornelrmlich fiir 
Kohlen.

Bei der Fórderung unrojnen Gutes, •/. B. von mit Bergen 
gemischter Kohle, ist es. erwiinscht, die Trennung des Gutes so 
Yommehmen, da(3 dio ans jederEinzeUadung atisgelesenen Stolfe 
ein und derselben Art z. B die fallenden Klaubenberge fiir sieli 
gewogen worden konnen. Dieses soli gemiift der Erfindung 
dadurch orreicht werden, daB iiber oder neben dcm Lesebandc 
eine Hiingobahn angeordnet ist, dereń GofiiBo in den gleichen 
Abstanden wie die einzelnen Beschiittungcn des Bandes einander 
folgeu uud letztere bei der Bandbewegung mit gleicher Ge- 
schwindigkeit begleiten, sodafl die aus jeder Einzelladung bezw. 
Einzelbeschuttung des Bandes ausgelcsenen Stoffe, z. B. Bęrge, in 
das zugehorige GefaB der Hangebahn geworfen und fiir sich 
gewogen werden konnen.

4(1. 170 803, yom 11. Juni 1904. Wi l he l m Miillor 
in Essen.  LoschJdappe an drehbarer Tragstange fiir 
Grubetisicherheitslampcn.

Damit die in ublicher. Weise von Hand drelibare Klappe, 
welche zum Ausloschen dor Lampe dient. dio Brenntiillo gas- 
dicht abschlieBt und dadurch ein Verdunsten der Brennfliissigkeit 
verhindert. wenn die Flamme nicht brennt, ist zwischen derDocht- 
stellschraube und der Antriebsschraube der durch die Doeht- 
stellscliraube hindurchgefuhrten Tragstange der Loschklappe 
eine Feder angeordnet, welche die Tragstange so nach unten 
zieht, daB die Loschklappe fest auf die Prenntulle gedriickt 
wird.

5 a. 173 606, vom 11. September 1904. J o l i ann  
K a h r m a n n  Benra t h  b. Dusse l dor f .  Mcifsrl fur
stofsendes Gestdngebohrcn.

Der Meifiel ist einerseits durch einen Flausch des Gestiinges, 
anderseits dtuch am Gestange drehbar gelagerto Hebel, sowio 
durch in Nuten des Gestiinges eingreifendo Ansiitze so mit dem 
Gestiinge gekuppelt, daB er an der StoBbewegung und an der 
Dreh-(umsatz-)bewegung des Gestiinges teilnehmen muB, jedocli 
yermittels einer Greifvorrichtung, welche die Hebel mit deni 
MeiBel auBer EingrilF bringt unabhangig yom Gestange zutage 
gefordert werden kann. Im Fali eines Bruches des MeilJels bezw. 
Bolirkopfes ist es infolgedessen nur erforderlich den Meifiel 
bezw. den Bohrkopf zutage zu fórdern, wahrend man das Ge- 
stange im Bohrloch belassen kann.
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10 b. 173 686, vom 26. Jauuar 1905. Max E lb
G. ra. b. H. in Dre sden-Lobt au .  Yerfahren zur 
Herstellung von Briketts, insbesondere aus Brennstoff 
mit Sulfrfzcllul oseablauge.

Na-h dem Yerfahren wird die Sulfitzelluloseablaugo, welche 
zwockmafiig im eiugedickten Zustando verwendet wird, mit 
Aldehyden yersetzt, um eine geringere Menge von Bindemittel 
fur die gleiche Menge yon Brikettiergut verweuden zu konnen.

10 c. 173 630, Yom 24. Juni 1902. Sc h wa r z e r
I)i a m a n t  Adler & K it t le  r in  Mentel .  Yerfahren der 
ununtcrbrochenen Enticdsscrung von Torf unter stetiger 
Bewegiwg der Torfmasse.

Das Ycr ahren besteht darin, dafi einerseits in dem Gefiifi, 
in welchem der Torf bowegt wird, ein Vakuum hergestellt und 
gleichzeitig durch dio Torfmassen ein elektrischer Stroni geleitet 
wird, andererseits vom positiyeu Pol aus warme Luft durch dio 
Torfmasse gefiilirt wird.

Die Bewogung des Torfes erfolgt zweckmafiig iu einer mit 
Riihrarmen yersehenen Trommel, wobei die warme Luft durch 
die ais positive Elektrodę ausgcbildeten hohlen llulirarnie, die 
an einer hohlen "Welle befestigt. sind, in die Torfmasse striimt, 
walirend der in einiger Entfernung von dor Trommelwandung 
angeordnete Siebzylinder ais nogative Elektrode dient.

21 <1. 173 535, voin 22. November 1905. Fel to u &
Gui l l eaumo-Lal imoyerworko Akt . -Gos .  in F r a n k 
fur t  a. M. Verfahren zum Bciriebc von Scliwungmassen- 
Dynamomaschinen.

Nach dem Yerfahren wird der mit dem Schwungrad ver- 
bundene Umformer so ausgebildet. daB er auf verśchiedeno 
Polzahlen umgesclialtet d. h. dnren Umschalten auf verschiedene 
Geschwindigkeiten gebraclit werden kann. Dic hochste Ge- 
schwindigkeit wird alsdann bei vollem Betriebe yerwendet, 
wahrend die geringeren leschwindigkeiten bei kleinerem Energie- 
bedarf oder bei stark intormittierendem Betrieb (z B. bei Fiirder- 
anlagen wahrend der Ruheschicht) oder aucb heim Betrieb mit 
im wosentlieben gleichbleibender Belastung Yerwendung fmden

21 li. 173247, vom 15. Oktober 1904. Otto Fr i ck  
in Sa l t s j obaden ,  Schweden.  Yerfahren und Ein
richtung zum Yerhiitten, ichmclzen usw. mittels elek
trischer Transformatora fen.

Nach dem Yerfahren wird die Behaudlung des Gutes auf 
zwei Transformatorofeu verteilt, von denen der erste Ofen fur 
eine yerhaltnismafiig kleine Beschickung aber eineu groBen 
Energicaulwaiul zur hauptsachlichen Schmelzung der Hauptbe- 
standteile und der zweite Ofen fur eine grofie Beschickung, 
aber verhMtmsmafiig geringen Energieaufwand zum Aufsammelu 
und Heifihalten der geschmolzenen Materialien eingerichtet ist. 
Durch das Yerfahren sollen die sich boi Einzeltransformatorofen 
mit grofier Beschickung aus der im Primarstromkreis auf- 
tretenden groBen Pbasenverschiobung ergebenden Energiever- 
verluste betrachtlich herabgemindert werden.

50 C. 173 807, vom 1. Juli 1905. Maschinen-  
fabr ik Gei s l i ngen in Goisl ingen.  Pendelmiilde mit 
clastischer, in einem Kugelgelenk gelagerter Welle.

Um der Pendelwelle ein Verdrehen ohne seitliches Ausbiegen 
in der Achsenricbtung zu ermoglichen und damit das unelastische 
Kugelgelenk und die Stabbefestigungsstellen gegenuber den 
Schlagen des Mahlkiirpers zu schonen, ist die Welle aus parallel 
zu ihrer Achse im Kreise oder im Vielcck angeordneten ela- 
stiseben, am Kugelgelenkkopf und an der Mahlwalze starr be- 
festigten Staben gebildet.

80 a. 173764, vom 18. August 1905. Bernhard 
Wagner  in Ste t t in.  Yerfahren und Yorrichtung zur 
Kuhlung und Reinigung der Stempel und Stempelformen 
von Brikettpressen.

Nach dem Yerfahren wird ein kriiftiger kalter Luftstrom 
mittels den Arbeitsraum umschliffiender Yerteilungsyorriclitungen 
gegen die Wandungen der Stempel und Stempelfonneu geleitet, 
wodurch diese gleichzeitig gekuhlt, gereinigt und getrocknet 
werden.

S0 a. 173866, vom 28. Mai 1905. S o c i e t d  
Anonyme des Et abl i s sement s  I n d u s t r i e l s  &

Commercianx Edouard  de S a i n t - H u b e r t  in Orp- 
l e -Grand,  Belgien.  Presse fiir Ziegcl, Briketts
u. dgl.

Die Presse besitzt in bekannter Weise einen um eine senk- 
rechte Achse drehbareu Formtisch mit senkrechten Durph- 
brechungen, welcho durch klappenartige Deckelstempel ver- 
schlossen werden, und in welchen das PrefiSgut yermittels mit; 
dem Tiscli umlaufonder Kolben der Pressung unterworfen wird. 
Die Kolben erhalten dabei ihre auf und niedergehende PreBbe- 
wegung wie iiblich durch foststehende ICurvenflachen. TJm dio 
in dem PrelJgut enthaltene Luft vor der Yćilligon Zusainmeu- 
pressung des Gutes aus diesem zu entfernen, werden dio Deckel
stempel gemiifi der Erfindung bei Beginn der Pressung schriig 
gestellt, sodaB zwischen don Yorderkanten der Stempel und den 
entspreclienden Kanten der Aussparungen des Formtiscbes engo 
Schlitze entstehen, wolclie gestatten, daB die bei Beginn der 
Pressung aus dem PreBgut eutweichende Luft aus den Fóhneii 
ausstromt, ohno dafi PreBgut aus don Formen austritt.

80 a. 173 928, vom 7. Februar 1905. John 
Macgrogor  nnd George Char les Pcar son in 
Old Char l t on ,  E ngl. Torfbrikettpresse, bei weicher 
der 1’refskolben in einem Eormkanal gleitet, der eine 
grofsere Amalii der hergestellten Briketts aufnimmt.

Bei der Presse sind mehrerc Strangpressen in einer wage- 
rechten Ebene im Kreise angeordnet und dio Profikolben aller 
Presson erhalten ilire liin- und hergehende Prefibewegung von 
einer gemeinsainen umlaufenden Kurvennutscheibe. Die Speisung 
der Yerschiedenen Pressen erfolgt durch oineu gemeinsamen 
Yertoilungskegel. der oberhalb der Kurvennutscbeibe angeordnet 
ist, und dem das PreBirut aus einer hoher liegenden Knot- 
Y orriclitung o. dgl. zugefUhrt wird.

S i e .  173 820, vom 22. Dezember 1905. Yer-  
e l n i g t e  Maschinen fabr i k  A u g s b u r g  nnd Ma- 
scbinenbaugesol l schaf t  Niirnborg,  A.-G. in  N ttrn- 
berg.  Yorrichtung zum Kippen von Wagen.

An der Eutladestelle ist uuterhalb des Gleises oder der in 
der Gleisrichtung liegenden schwiugbaren Plattform ein Knie- 
hebelgcstiinge angeordnet, dessen Gelenkpunkt sich gegen das 
hintere Ende des Wagens oder der Plattform stiitzt und diese 
oder den Wagen hebt, wenn die beiden freien Eiiden des Knie- 
hebels wagereclit verschoben werden. Bei dieser Anordnung 
bleibt der Raum oberhalb der Plattform frei und die Anlage 
wird billiger und ubersichtlicher uud erfordert einen verh;'iltnis- 
miifiig geringen Aufwand fur Griindungsarbeiten.

S i e .  173821, Yom 11. Januar 1906. R. Fr i t sch  
in Kat towi tz.  SeilbaJm zum Aufschiittcn von Halden.

Bei der Seilbahn ist das freie Endo des an der Beladestelle 
befestigten Seiles wie iiblich mit einem Geriist yerbunden, das 
auf einem nach einem Kreise gebogenen Gloise fabrbar ist, 
dessen Mittelpunkt die Befestigungsstelle des Seils an der 
Beladestelle ist. Die Erfindung besteht darin. daB die Angrills- 
stnlle des Seils an dem fahrbaren Geriist in der Hóhe yerstell
bar ist zu dem Zweck, das Tragseil der Seilbahn in seiner 
Hóhenlago der Holie der Haldenschiittung anpassen und damit 
die Arbeit zum Hoben des Schiittguts auf Haldonhoho auf das 
MindcstmaB beschranken zu konnen.

Eiieberscbau.
Allgemeines Berggesetz fiir die preufsischen S taaten 

vom 24. Ju n i 1865 nebst den preufsischen 
Berggesetz-Novellen. Mit Einleituug, Erlauterungen 
und Sachregister, bearbeitet von Wilhelm Westlioff,  
Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in Dortmund, und 
Wilhelm Schluter ,  Bergwerksdiroktor, Mitglied der 
Kóuiglichen Bergwerksdii-ektion in Recklinghansen. 
Berlin, 1906. Verlagsbuchhandlung von J. Guttentag.

Die Yorliegende Textausgabe des Allgemeinen Berg- 
gesetzes mit Erlauterungen Yerfolgt den Zweck, den berg- 
gesetzlichen Rechtstoff, wie er fur die tagliche Praxis 
von Bedeutung ist, in kurzer tlbersichtliclier Form dar-
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rzubieten. Insbesondere sind die in den beiden letzten 
Jahren erscliienenen Berggesetz - Novellen in eingohender 
Weise beriicksichtigt und erortert worden. Zur rascheren 
Einfuhrung in diese neuen Bestimmungen des Berggesetzes 
und zum besseren Yerstandnis ist don Abschuitten, die im 
Laufe der Zeit durch Novellen eino wesontliche Abanderung 
■erfahren habon, in Yorbomerkungen oino kurzo Entstehungs- 
geschichto vorausgeschickt worden, so auf den Seiten 129, 
298 und 431.

Um beim fliichtigen Durchlesen des Gesetzostestes 
seine Entstehungsgescliichte sinnfallig hervprtreten zu 
lassen, ist in goschickter Weise an dem JRande des Textes 
das Datum des Abiinderungsgesetzes so yerzeichnet, daB 
die ohne Randbemerkung versehonen Paragraphen damit 
ohne weiteres ais auf dem Gesetz vom 24. Juni 1865 
beruhend gekennzeichnet sind. Nur bei den §§ 165 bis 
186 des Knappschaftstitels ist nicht bei jodem Paragraphen 

■das Datum der Novelle vom 19. Juni 1906 wiederholt. 
Es geniigt hier vollauf die Anmorkung auf Seite 298. Da 
die Knappschaftsnovelle erst am 1. Januar 1908 in Kraft 
tritt, war es orforderlich, fiir Fragen in der Zwischenzeit 
nochmals die alten Knappscliafts-Paragrapheu abdrucken 
•zu lassen, wodurch die Brauchbarkoit des Kommontars nur 
gewinnt.

In richtiger Erkenntnis, dafi bei anderen Behórden die 
Organisation und die Zustandigkeit der Bergbohorden, 
insbesondere der BehSrden der staatlichen Bergwerks- 
yerwaltung nicht hiiireiciiond bekańnt ist, liaben die Ver- 
fasser auf den Seiten 395—396 die Bergbeh5rdon, soweit 
sie AufsichtsbehSrden sind, namentlich hezeichnet, die Be
hórden fiir die Yerwaltuug der staatlichen Bergwerke aber 
besonders bei § 2 auf Seite 21 behandelt.

Um auch den Studierenden ein brauchbares und niitz- 
liches Hilfsmittel zu bieten, ist auf Seite 41 ff der Begriff 
-der Polizei, ihrer Aufgaben und Organisation kurz erortert 
und der Unterschied zwischen Polizeiverordnung und 
-yerfiigung klargestellt.

Wichtig fiir die Praxis ist die auf Seite 415 gegebene 
Zusammenstellung derhauptsiichlichsten Polizeiverordnungen, 
gotrennt nach den verschiedenen Oberbergiiintern, mit 
■einem Yermerk, in welchem Band der Zeitschrift fiir Berg- 
recht die botreffende Verordnung abgedruckt ist. Es kann 
ohne Zweifel von Interesso sein, hie und da einmal die 
entsprocliende Bergpolizeiverordnnng eines anderen Ober- 
bergamtes zum Yergleich heranzuziehen. Dies ist durch 
die Bezugnahme auf die verbreitete Zeilschrift fur Berg- 
recht, die den Interessenten jedenfalls eher zur Hand sein 
durfte ais dio einzelno Polizeiverordnung eines anderen 
Oberbergamtos, erleichtert worden.

Die im wesentlichen dem Privatrecht angehSrendon 
Bestimmungen sowie die in der Anlage aufgefiihrten 
Spezialgesotze hat Justizrat Westhoff ,  dem diese Kapitel 
■eine lśingst yertraute Materie sind — es sei nur auf sein 
bekanntes Werk ,.Dąs preufiische Gewerkschaftsrecht" und 
das zweibandige Werk „Bergbau und Grundbesitz" hinge- 
wiesen — bearbeitet. Die ubrigen auf die Bergverwaltung 
und die Bergpolizei entfallenden Bestimmungen sowie das 
Arbeiter- und Knappschaftsrecht habon ihre Bearbeitung 
durch den Bergwerksdirektor Schluter  gefunden. Besonders 
sei auch auf das umfassende, mit besonderer Sorgfalt 
durchgearbeitete Sachregister hingewiesen, das eine rasche 
■Orientierung und das Auffinden der gesuchten Materien 
•ormoglicht und in besonderem Mafie dazu beitragt, diesen

Kommentar zu einem praktischon Nachschlagewerk zu 
machen.

Zur Besprechung eingegangene Bucher:
(Die Redaktion behaltsich eiue eiugeheade Besprechung geeigneter 

Werke voi'.1
Pu t e r s ,  T. Campbell: The Mechanical Engineeritig of

Collieries. Yol. II, Chapter 5. Winding. London, 1906. 
The Chichester Press (Proprietors, Tho Collieiy Guardian 
Company Limited).

Halin,  Hans:  Eisenhiittenkunde. Eisen-Metall-Giefierei, 
Schmieden, Walzen. Mit 224 Abbildungen im Text
und 3 photolitliographischen Tafeln. Berlin, 1906. 
W. & S. Loewenthal. Geh. 9 JL, geb. 10,50 J l .  

Heinhold,  Max: tJber die Entstehung des Pyropissits. 
Sonderabdruck aus dem Jahibuch der KSnigl. PreuBischen 
Landesanstalt und Bergakademic fur 1906. A. W. Schade.

Zeltschriftenscbau.
(Eino Erklarung der hiorunier vorkommenden Abkurzuugen 
yon Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, des Namens des Herausgebers usw. in Nr. 1 des 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 33 abgedruckt.)

M ineralogie, Geologie.
Die geologi schen Verhal tn i sse  des Mangan-  

e r zgebi e t e s  von Cevl janovic in Bosnien.  Yon 
Katzer. Jahrb. Wien. ' LIY. Band. 3. Heft. S. 203/44. 
18 Textabb. Das genannto Erzgebiet ist das wichtigste 
Manganeizvorkommen Bosniens und liefert gegenwartig 
allein dic gesamte Manganerzproduktion Ósterreich-Ungarns. 
Es bildet im Wesen ein syngenetisches Glied der es ein- 
schliefienden marineu Jurasedimente und wurde mit diesen 
nur durch Stórungen in die Triasunterlage mehr oder 
weniger tief eingesenkt.

L ’extension móridionale du bassin houi l ler  
du Pas-de-Calai s .  Yon Cuvelette. Buli. St. Et.
4. Serie. Bd. 5. Lief. 2. S. 453/99. 10 Abb. Ab-
handluug iiber die seit dem Jahre 1896 ausgefuhrten 
Arbeiten zur Feststellung der sudlichen Ausdehnung des 
Steinkohlenbeckens yon Pas-de-Calais.

Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).
Mining costs.  You Stonestreet. Mining World.

4. Aug. S. 127. Yerfasser schlagt iu einer kurzeń 
Abhandlung vor, daB die grCBeren Gruben periodisch ihre 
Betriebskosten veróftentlichen; dadurch wurde allgemein 
der Ansporn gegeben, die Kosten unter Yerwertung der 
bekannt gegebenen Erfahrungen zu yerringern.

Die Wet tor f i i l i rung der Zeche Neumiihl.  Von 
Schmitz. Bergb 9. Aug. S. 7/10. Die Wettermengen 
und ihre Messung. Die Erzeugung des kiinstlichen 
Wetterzuges, die Depression und dereń Beziehungen zu 
den Wettermengen. (Forts. f.)

Le gr i sou au congres  de Liege.  Yon Serres. 
Buli. St. Et. 4. Serie. Bd. 5. Lief.’ 2. S. 411/31. 
Der gegenwartige Stand der Grubengasbestimmung in 
Frankreich und die Ergebnisse der letzten Yersuche mit
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Grubenlampeu und Sprengstoffen in dor Yersuchstrecke 
zu Frameries.

La m achinę d ’ ext ract ion a vapeur  et la machino 
elect r iąue.  Von Chastel. Buli. St. Et. 4. Serio. Bd: 5. 
Lief. 2. S. 501/34. Studion iiber die Reorganisation 
der Einrichtungen zweier benachbarter Fórdeianlagen der 
Bergwerksgesellsęhaft Penarroya.

Mining and mi l l i ng  by ol ec t r i c  power 
machinery.  Yon Allen. Eng. Mag. Aug. S. 668/90.
25 Abb. Beschreibung der Anwendung von olektrisclion 
Antrieben in mesikanischen Gruben.

The mechanical  engineer ing of coll iories.  Yon 
Futers. (Forts.) Coli. G. 10. Aug. S. 258/9.
5 Textfig. Kohlenvorratsturm fur das zu verladendo 
Materiał (Forts. f.)

Fours  a coke,  systemo Koppers.  Rev. noire.
12. Aug. S. 297/9. 8 Abb. Beschreibung des Ofen-
systems.

M aschinen-, D am pfkesselw esen, E lektrotechnik .
D ie D a m p f k r a f t a n l a g e  i n  N o t s c h .  Yon 

Neuburger. Ost. Z. 11. Aug. S. 411/6, Um yon den 
Wasseiverhaltnissen des Bleiberger Tales unabhangig zu 
werden, wurde ais Kraftrererve eine Wolfscho Lokomobilen- 
anlage jreschaffen.

Uber  Dampf turbinen.  Yon Riedler. Z. D. Ing.
11. Aug. S. 1265/9. Die wirtschaftliche und technische 
Uberlegenheit dor Turbinę, die bei Einheiten von 1000 KW 
einen Dampfyerbrauch von 6,8 kg und bei groCeren Ein- 
heiten einen solchen yon 6,5 kg je KW/Std. ergibt.

T h e  g a s - t u r b i n e .  Some t e s t s  o f i t s  p r a c t i c a l  
cf f iciencj r. Yon Lucke. Eng. Mag. Aug. S. 641/56.
10 Abb. Bisherige Versucho mit Gasturbinen und die 
Moglichkeit der praktischen Ausfuhrurig. Yerfasser kommt 
zu dem Schlufi, daB das Problem einer Gasturbine 
theoretisch gelost ist, daG aber bis zur praktisch braucli- 
baren Konstruktion noch yiel Zeit yergehen wird.

F o r t s c h r i t t o  und E r f a h r u n g o n  im Bau von 
Gr oGga  s ma s e h  i nen .  Yon Bonte. Z. D. Ing.
11. Aug. S. 1249/57. 26' Textabb. Nacli einem Yor-
trage im Pfalz-Saarbriicker Bezirksverein. Die konstraktiven 
Einzelheiten neuzeitiger Gasmaschinen, insbesondere der 
Yiertaktmaschinen. Dio Leistung der Gasmaschinen. 
(SchluG f.)

Der el ekt r i sche Bet r i eb im Simplontnnnel .  
(Forts.) Von Herzog. E. B. u, B. 4. Aug. S. 409/11. 
7 Abb. Hydraulische Hebebiihne zum Auswechseln der 
Motoren der elektrischen Lokomotiven auf dem Bahnhof 
Brig. Gleisanlage der Station Jselle und Fahrdraht- 
aufhangnng im Tunnel. (Forts. f.)

Ein 100 t -Kran der A.-G. Ti t an in Kopenhagen.  
(SchluG.) El. Anz. 2. Aug. S. 772/3. 2 Abb. Der
maschinelle und elektrische Teil. Der Antrieb erfolgt 
mittels Gleichstroms yon 220 Yolt Spannung.

I Iochspannungs -Fer n l e i t ungen .  Von Prohaska. 
El. Anz. 5. Aug. S. 781/3. 3 Abb. Gesichtspunkte
fiir dio Errichtung yon Hochspannungskabeln und Frei- 
leitungen. Garantieen fur Hochspannungskabel. Kabel- 
kiston und Schalterhauser. Wahl der Sfasten fur ober- 
irdische Fernleitungen. Isolatoren uudFreileitungsausschalteiv 
(SchluG f.)

H uttenwesen, Chemische T echnologie, Chemie, 
Physik.

D io E l e k t r i z i t a t  im H u t t e n w e s e n .  Von 
Koch. Ost. Z. 11. Aug. S. 417/24. 10 Abb. Gas-
dynamos, Gichtaufziige, Konyeyeranlagen.

V olksw irtschaft und  Statistik.

L a  s i d e r u r g i e  b e l g e  en 1 9 0  5. Yon Gouyy. 
Bell. St. Et. 4. Serie. Bd. 5. Lief. 2. S. 535/59. 
Statistische Angaben uber das Eisonhiittenwesen Belgiens- 
im Jah; e 1905, iiber Hochofen, Stahl- und Walzwerke.

A n i r o n  o r e s c a r c i t y i s n o t  t o  be  f o a r o d. 
Von Birkinbine. Ir. Age. 2. Aug. S. 270 ff. Yersuclr 
einer Widerlegung der in der letzten Zeit laut gewordenen 
Befurchtungen betr. baldiger Erschopfung der Eisenerz- 
yorrate der Węlt.

V  erkehrswesen.

Coal - sh i ppi ng  a pp l i anc es  at  Newpor t ,  Mon.. 
Yon ^tacaulay. Coli. G. 10. Aug. S. 255/7. 7 Textfig. 
Verladeeinrichtungen fur Kohle im Hafen yon Newport.

Versehiedenes.
T he Col l iery Exhibi t ion.  (Forts.) Coli. G.

10. Aug. S. 269/70. 2 Textfig. Handbohrmaschino-
von Burnside, SeilschloG fiir unterirdische Streckenforder- 
ungon von Cradock usw.

Der B e r g b a u  der Al pen l ande r  in seiner  g e -  
sch i ch t l i chen  En t wi ck l ung .  Yon Mullner, (Forts.)- 
Jahrb. Wien. LIY. Band, 3. Heft. S. 245/60. 1 Textabb.

Personalien.
Der Professor Doel tz,  Dozent fiir Metallhiittenkundo 

an der Bergakademie zu Clausthal, ist zum etatsmaOigen 
Professor an der Technischen Hochschule in Berlin ernannt 
worden.

Dem Kaiserlichen Bergreyierbeamten, Bergmeister Serio 
zuMetz, ist dasBitterkreuz des GroGherzogl. Luxemburgischen 
Ordens der Eichenkrono und dem Oberbergamtsmarkscheider 
Ul l r i ch zu Breslau der Roto Adlerorden 4. Klasse ver- 
liehen worden.

Das Verzeichnis der in dieser Nummer enthaltenen groCeren Anzeigen befindet sich, gmppenweise geordnetr 
auf den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.
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