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Ueber die Gefahren der Aimendung der Sicherlieitsziindung Tbei der Schiefsarbeit 
in Schlagwettergruben.*)
Von Bergassessor ' W i n k h a u s .

Seit etwa 1 1/ 2 Ja h re n  sind im w estfalischen Ober
bergamtsbezirk zu r E rhohung  der Sicherheit bei der 
Schie&arbeit hinsichtlich der Schlagw etter- und Kohlen- 
staub-Gefahr sogenannte S ichcrheitszundschnure und 
Sięherhciisziinder in A nw endung gekom m en. Dic Sicher- 
lieitsziindschnure bezwecken ein seitliches Durchbrennen 
und Funkenspriihcn der Schnur, w ie es bei der gcwiihn- 
lichen Bickfordschen und G uttaperchaschnur beobaehtet 
wird, zu Yermeiden und zw ar dadurch, dafs die Pulver- 
seele anstatt m it Ju teg arn  oder K autsehuck m it einer 
niehrfachen festen U m w ickehing yon Baumwollgarn ver- 
sehen ist, die. zu r Erhiihung der Undurchliissigkeit von 
Funken nacli der F ertigstellung noch durch fliissigen 
Tlieer oder durch eine Farbm asse gezogen wird. Ais 
Sichcrheitszunder sind hauptsaehlieh  bislang die 
N o rre ssc h e n  und R o t h s c h c n  Z iindcr zu r Ver\vendung 
gekommen. D as P rinzip  dieser beiden Ziinder besteht 
darin, die Ziindung der Z iindschm ir innerlialb einer 
Metallhulse herbeizufiihren, welche auf dem einen Ende 
der Ziindschnur festgekniffen w ird und  die beim Entziinden 
der Ziindschnur heryorgerufene Stichflamme aufnehmen 
und unschiidlich m achen soli. Beim N o rre s s c h e n  Ziindcr 
dient zur E rzeugung des Z iindstrahles ein kleines Ziind- 
hiitchen, welches durch Z ug  an einem D rahte inner- 
halb der M etallhiilsc zur Explosion gehracht wird. Be- 
hufs Anbringung des Ziinddrahtes is t die M etallhiilsc am 
geschlossenen E nde durchbohrt. D a diese Durchbohrung 
einen Teil der Stichflamme der Z iindschnur durchtreten 
liifst und hicrdurch Schlagw ettergem ischc zur Ent- 
ziindung gehracht werden konnen, wie verschiedcne in 
6- und 9prozentigen Schlagwettergeinischen angestellte

• ) Unter Benutzung von M ilte ih ingen  des Kgl. Bergrevier-
earLten, Herrn Bergrat K a l t h e u n e r  in Gelsenkirchen.

Versuche bewiesen haben, mufe der Ziinder beim Ab- 
ziehen in eine densclben umschliefsende Holzhiilse ge- 
stcckt werden, um die Stichflamme unschadlich zu 
machen. Die Wirkung des Rothschen Ziinders beruht 
darauf, dafs innerlialb einer an einer Seite geschlossenen 
Metallhulse eine kleine mit Schwefelsaure gcfiilltc 
Glaskugel und eine im wesentliehen ans eincin Gcmenge 
von chlorsaurem Kali und Zuckcr bestehende Pille ein- 
geschlossen ist; durch Zcrbrechen der Glaskugel wird 
inlolge der Einwirkung der Saure auf die Pille ein 
ziemlicli lebhafter Ziindstrahl herrorgerufen, welcher die 
Pulvcrseele der Ziindschnur zur Entziindung bringt. 
Bei diesem Ziinder ist es wesentlich, dafe derselbe 
recht vorsichtig auf die Ziindschnur aufgekniffen wird 
und diese vollkommcn umschlicfst, da sonst zwischen 
Schnur und Hiilse die Stichflamme des Ziindsatzes hin- 
durch geht und zu Schlagwetter - Explosionen Ver- 
anlassung geben kann.

Die Anwendung der beschriobenen Zilndmethoden 
hat sich nach einer anderen Richtung hin jcdoch ais 
gefiihrlich erwiesen.

In sieben bekannt gewordencn Fallen, bei welchen 
ein Arbeiter getotet und 8 Arbeiter mehr oder weniger 
schwer verletzt worden sind, geschah es namlich, dafs 
im Augcnblick des Entzlindens des Ziinders oder 
nur einige Sekunden spater der Sprengschufe explodicrte. 
Durch die Untersuchung der samtlichen VorfaIIe wurde 
festgestellt, dalś eine Fahrlassigkeit seitens der betreffenden 
Arbeiter nicht yorlag. Ais Ziindungsmittel waren bei 
allen Sehiissen getheerte Sicherheitsziindschniire in Liingen 
von 1.0— 1,3 m und zur Entziindung derselben in
6 Fallen Nor r es sche ,  in einem Fali ein Rothscher 
Ziinder ordnungsmafsig gebraucht worden. Die Ursache
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dieser plotzlichcn Explosionen konnte nach allen E r- 
schcinungen nur darin  gcfunden werden, dafs dic Ziind
schnur plotzllch au f ihre ganze Lange liin durchgeschlagen 
war. D ie Annahm o, cs sci dieses D urchschlagen dic 
Folgę einer m angelhaften odcr unzulanglichen Fiillung 
der Z iindschnur, konnte m it R iicksicht au f dic A rt und 
W eisc, in welcher dic Schniire fabrikmafsig hergcstellt 
werden, nicht aufrccht erhaltcn werden. Nach langeren, 
zunachst von den B etriebsbcam tcn der Zechc Consoli
dation bei Schalke angestellten und alsdann au f der 
Versuch8sfrcckc der W cstfalischen Berggew erkschafts- 
kasse fortgesetzten U ntersuchungcn mufs y iclm ehr folgendc 
E rscheinung ais die Ursaehe dieser Unfalle angcselien 
werden.

W ird  die von der F irm a Briickcr und Zschctschc 
in  M indcn fabrizierte schwarze getheerte Sicherheits- 
ziindschnur m it doppelter B aum w ollum hiillung nacli dem 
Anziinden an irgend einer Stelle m it einer etwa 10 mm 
breiten , m it N utcn vcrschencn Zangc eingcklem m t und 
ilicse K lem m urig so langc durehgefiihrt, bis dic Ver- 
brennung der Pulverseclc dic D ruckstellc iiberschritten 
hat. so p la tzt fast regelmafsig dic Sclm ur jenseits der 
D ruckslelle un ter A usspriihen von F unken und m it 
)autem K nall auf. Zuw eilcn w ird hicrbci cin melir 
oder weniger langes Stiiek der Z iindschnur zur Explosion 
gebraeht und es brennt alsdann dic Schnur ruhig 
woiter. N icht seltcn m achtc man jedoch aucli dic Beob- 
achtung, dafs sich diese Explosion au f das ganzc bis 
zu l  m langc noch nicht abgehrannte Z iindschnur-Ende 
ausdehntc, wobci un ter heftigen D etonations-Erschcinungcn 
Funkengarben auf der ganzen Lange der Ziindschnur 
,!0 \yie am  aufserstcn Ende derselben hcrausspruhten, also 
cin pliitzlichcr D urchschlag des 1 m langcn Stiickcs er- 
folgtc. D ieselben Erscheinungen lassen sich hcrvorrufen, 
wenn man die brennende Ziindschnur m it dcm Fufe an 
einer  S telle auf den Fufsboden prefst. W escntlich ist 
aber hierbei, dafs der au f die Schnur ausgciibtc Druck 
auch noch nach dcm D urchbrcnncn der Pulversecle 
an der D ruckstellc ausgciibt wird, dafs also der inner- 
halb der Schnur infolge des A bbrcnnens des Pulvers 
entstehende H ohlraum  w ieder abgcschlosscn wird. 
Geschieht dieses nicht, so brennt die Schnur ruhig ab; 
bcispiclswcise konnte cinc Explosion der Ziindschnur 
n icht heryorgerufen werden, wenn dieselbe zwisclien 
zwei gehobcltc Gufsciscnflachen m it Iliilfe einiger 
Schrauben fest eingcklem m t w urde , cs erfolgte dic 
Explosion wiederum sofort, sowie nach dem Abbrenncn 
eines Tcilcs der Schnur die beiden Gufsciscnflachen 
durch Anziehen der Schraubc w citer aneinander geprefst, 
cin dichtcr Abschlufs nach riickw arts also hergcstellt 
wurde.

W urden dieselben V ersuche m it einer Ziindschnur 
m it G uttapcrcha-U m hiillung angestellt, so branntc die
selbe unm ittelbar h in ter der D ruckstellc regclmiifsig unter 
leiolilem Funkenepriihen ?ofort durch. Eine Esplosion

w ar nicm als zu beobachtcn. Bcstand die Z iindschnur 
aus einer inneren Jute-U m hiillung  m it aufsen feslcr 
getheerter Baumwollhiille (F ab rik a t der T orgauer Akticn- 
gcsellschaft, vorm. Ad. R abitz zu T orgau a. d. Elbo), 
so tra t dic Explosion jenseits der D ruckstclle wiederum  
cin, sie beschriinkt sich jedoch auf lokale Zcrreifsungcn 
der Schnur, welche cbcnfalls von Funkenspriihen  und 
K nall begleitct werden. D ie m it doppelter getheerter 
und taicum ierter Baum w ollum hiillung yerschenc Sclmur 
derselben F abrik  ergab w iederum  D urchschlage bis zu
12 cm Liingc.

D ic geschildcrtcn E rscheinungen geben uns eine E r
kliirung der Entstehung von Ziindschnur-Explosionen.

W ir konnen zwei A rten von Ziindschm iren unt.er- 
schcidcn, einerseits solehe, bei welchcn infolge des A b
brcnnens der Pulverseelc kcinc Zerstorung der iiufseren 
Iliille  der Ziindschnur cintritt, andererscits solche, bei 
wclchen die U m hiillung teilw eisc m it verbrennt.

Bei Z iindsehnurcn der ersten A rt en tsteh t inncrhalb 
derselben nach dcm A bbrenncn der Pulvcrseele ein zum 
Teil m it Y crbrcnnungsriickstanden ausgefiilltcr Kanał, 
w elcher den bcim W citerbrenncn der Pulvcrscele ent- 
w ickclten Gasen freien Abzug nach riickw arts, also nach 
dcm abgebranntcn Endc h in  gestattet. W ird  dieser 
K anał abgesperrt, wie es beim Zusam m endrucken einer 
Stelle der Schnur, wrie oben geschildert, der F ali ist, so 
wird den Pulvergasen der A bzug abgeschnitten, dieselben 
Sammcln sich inncrhalb der ausgebrannten  Schnur so 
langc an, bis der durch sic erzcugte D ruck den W idcr- 
stand der dichten U m hiillung iiberw indet und diese unter 
explosionsartigen E rscheinungen zum  Zerplatzen bringt. Ist 
der W iderstand der W andungen cin zu  bedeutendor, so 
dchnt sich die Explosion auf den noch nicht ausgebrannten 
Teil der Z iindschnur aus. E in sofortiges Explodicren und 
heftiges D urchschlagen der ganzen noch nicht vcrbrannten 
Pulvcrseele ist alsdann dic Folgeerschcinung. So erkliirt 
sich, dafs Explosionen au f liingere Ziindschnurenden nur 
bei Y ersuchen m itSclin iircn  m it fester doppelter Baumwoll- 
um w ickelung bcobachtet w urden, nur lokale Explosionen 
dagegen bei den m it weniger w iderstandsfahiger Ju tc - 
Bauinw ollum hiillung.

M it Z iindschnuren der zw eiten A rt, bei wclchen dic 
U m hiillung infolge des A bbrcnnens teilweisc zerstiirt wird, 
konnen derartige Explosionen n ich t heryorgerufen werden, 
wcil bei diesen den P ulvergasen durch die zerstorte Iliille 
hindurch iiberall cin A bzug gesta tte t ist.

Bei V crw endung von Z iindschnuren in der Praxis 
mufs sich dieser U nterschicd der ycrschiedencn Ziind- 
sclm ursorten noch vicl stiirker geltend machcn. Uier 
ist dic Schnur au f ih re ganzc bezw . einen grofsen li 'il 
ihrer Liingc von B esatz fest uihschlossen. Bei Zuńd- 
schniiren m it unzerstorbarer U m hiillung ist nur der nach 
A bbrenncn der Pulverscelc frei bleibendc K anał zum 
A bziehen der G ase yorhanden. E ine A bsperrung der 
sich entw ickełndcn Pulycrgase mufs deshalb bei den
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Ziiridschniiren dieser A rt doppelt gefahrlich werden, weil 
ein seitliches D urchplatzen der Schnur infolge des Bc- 
satzes n icht moglich ist und, falls der W iderstand der 
A bsperrung nach riickw arts nicht iiberwunden wird, ein 
D urchschlagen nach vorn, d. h. ein sofortiges Losgehen 
des Schusses zur Folgę haben mufs. Naturgemiifs miissen 
immer ganz besondere Umstande zusammentreffen, wenn 
ein dorartiger Fali eintritt, denn sonst w iirden bei den 
Tausenden von Schiissen, welche tagtiiglich abgegeben 
worden sind, noch m ehr Ungliicksfiille ahnlicher Art zu 
yerzeiehnon sein. Entschieden w ird aber die Absperrung 
der Gase innerhalb der Z iindschnur durch das feste 
Aufkneifen eines R otlrschen oder N orres’schen Ziindcrs 
begiinstigt. Es gliickte bei den a u f  der Versuchsstrecke 
angestellten Y ersuehen zw ar nicht, allein durch das Auf- 
kneifen eines derartigen Ziinders explosionsartigc Er- 
sclieinungen bei Z iindschniiren hervorzurufen. Diose 
miissen aber eintreten, sowie der Abschlufs nach riick
w arts innerhalb des Z iinders durch den Pulverschleim 
und den Theer der U m hiillung hergestellt wird. Dafs 
dieser Fali n icht ausgeschlossen ist, geht daraus herror, 
dafs nach M itteilung der B etriebsleitung der Bergwerks- 
gesellschaft Consolidation cs bei zahlreichen Versuchcn 
thatsachlich gelungen ist, eine Explosiou der Zundsćbnur 
beim Anziinden derselben m it einem Norrcs’schen Ziinder 
zu erzielen.

Aufserdem w cist au f die M itw irkung des Ziinders 
auch der Um stand hin, dafs die w citaus zahlreicheren 
U nfalle bei Yerwendwng des N orres'schcn Ziinders, da- 
gegen nur cin einziger bei V crw cndung eines Rotlischen 
Ziinders eintraten. Donn ein N o r r e  s ’schcr Z iinder mufs, 
um vor Yersagen gcschiitzt zu sein, imfserst vorsichtig 
aufgckniffen werden. E in R o t h s c h e r  Z iinder dagegen 
brauclit uberhaupt n icht aufgekniflen zu  werden, um dic 
Entziindung der Z iindschnur sicher zu ycrursacKen. Er 
Ycrliert alsdann allcrdings, wic schon oben angedeutet 
wurde, infolge der seitlicli der Z iindschnur aus- 
tretenden Stichflamme, seine E igenschaft ais Sicherheits
ziinder.

Aber aucli andere U m stande konnen den vollst;indigcn 
Abschlufs des Pulverkanals innerhalb der Ziindschnur 
herbeifiihrcn. T ritt z. B., sei es infolge eines grolśeren 
zum Besatz verw andten Śteiristiickchens, oder infolge 
einer Knickung der Z iindschnur innerhalb des Bohrlbclies 
eine K lem m ung der Schnur ein, so kann an dieser Stello 
wolil eine vollślandige V crstopfung der Schnur nach 
riickwarts durch dic P ulverriickstande hervorgcrufcn 
werden, w orauf folgender F ali hinw eist. E in Arbciter 
hatte, um sich vor dcm ihm  bekannt gewordenen, aber 
zur Zeit noch nicht erwiesenen D urchschlagen der Schnur 
zu schiitzen, in das aus dem Bohrlocli herausragende 
45 cm lange Ende der Z iindschnur einen Knotcn ge- 
schlagen. Nach der glaubwiirdigcn Aussage des Mannes 
trat in diesem F ali die Explosion des Sprengschusscs 
jii dem Augenblick ein, ais dic Ziindnng innerhalb der

Ziindschnur bis an den K noten oder „hochstens" bis an 
den Besatz fortgcschritten sein konnte. H ier w ar also 
diese V erstopfung infolge des K notens hcrbeigefuhrt 
worden.

Ilie rnach  mufs die A nw endung der m it sehr w ider- 
standsfahiger, beim  Abbrennen der Pulverscclc nicht 
zerstiirbaren U m hiillung Ycrsehcnen Ziindschinire ais 
gefalirbringend angesehen werden und m. E. liegt eine 
solche Gefahr bei allen denjenigen Ziindschmircłi vor, 
bei welclien explosionsartige Erscheinungen beim 
Zusam m enpresson derselben in oben geschilderter W eise 
herbcizufiihren sind. Auch die A nw endung derjenigen 
Schniire, bei welclien diese Erscheinungen nur lokaler 
N atur sind, erschcint n icht unbedenklich. Ais 
sicher gegen pliitzliche D urchschlage konnen nu r die- 
jenigen Schniire gelten, welche beim A bbrennen der 
Pulyerseele zum  Teil zerstort w erden, weil bei diesen 
ein grofser Teil des Z iindschnur-K anals fiir den Abzug 
der Gase frei wird, E inklem m ungen daher durchaus 
nicht bedenklich werden konnen. Thatsachlich ist m. W . 
trotz der grofsen V crbreitung, welche z. B. die Ziind
schnur m it G uttapercha-U m hullung gefunden hat, kein 
Unfall ahnlicher A rt m it diesen bislang Yorgekommen. Ein 
grofeer Uebelstand ist allcrdings m it dieser S chnur ver- 
bunden. D ie Mcnge der beim Abbrennen derselben 
cntwickclten Gase, sowie auch der scharfc Gerucli der- 
selben, is t ' eine unangenehm c Beigabc. Aufserdem 
birgt diese A rt Yon Schniiren die andere Gefahr in 
sich, dafs sic in Schlagwettergruben nicht ganz unge- 
fahrlich sind.

W ahrend  dic m it dichter U m hiillung versehenen 
Sicherheitsziindschniire ais Yollkommen sicher gegen 
Schlagw etter-Explosioncn anzusehen sind, wenn die beim 
Anziinden derselben hervorspriihcnde Stichflamme durch 
einen gceigncten Sicherheitsziinder unschadlich gem acht 
wird, ist bei einer G uttapercha-Schnur diese Yollkommene 
Sicherheit n icht vorhanden, wie folgende Versuche er- 
geben haben.

Innerhalb  der m it ncunprozentigen Schlagwcttcr- 
gem engen angefiilltcn Explosionskam m er der Versuchs- 
streckc*) w urden bei einer Anzalil von Vcrsuchen ins
gesam t 40 m  Ziindschnur in der W eise verbrannt, dafs 
die beiden Ziindschnur-Enden stets aufserhalb der Strecke 
lagen, oder das eine Ende innerhalb der S trecke mit 
einem Sicherheitsziinder zur Entziindung gebraeht wurde. 
W eiterc Y crsuche w urden m it insgesam t 2 0  m langen 
Schnurstiieken angestellt, bei welclien die Schnur von 
M cter zu M eter schwach eingeknickt war. E ine E n t
ziindung der Schlagwettergcm enge tra t liierbci niem als 
ein. E ine S chnur von 8  m Lange, welche an 20 Stellen 
słark  eingeknickt und hierdurch zum Teil verletzt 
war, ergab nach 7 M inuten Brennzeit, also vielleicht

*) Vfirgl. Beschreibung derselben in dieser Zeitsclir., Jahrgang
1894 Nr. 92.
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an der 12. K nickung, cino Entzundung des Schlagw ettcr- 
gemcngcs. D ic G esam tbrennzeit einer 8  m langen Schnur 
betriigt etwa 11 — 12 M inutcn.

Mit S ichcrheitsziindschniiren konnte bei gleichen 
V ersuchen keine Z iindung verursaeht werden, und 
wiilirend diese nach dem  D urchbrennen iiiifserlich fast 
volikommen unveriindert schienen, w aren die G uttapercha- 
Schniire stets in eine Unzahl von einzelnen Stiickehen 
auscinander gefallon. Aus diesen V ersuchen ist aber 
zu schliefsen, dafs eine E ntzundung von Sclilagwettern 
durch die seitw arts beim Abbrennen einer G uttapercha- 
schnur austretenden Funken nicht zu befiirchten ist, 
solange das aus dcm Bohrioch hervorragende Ende der 
Z iindschnur n icht verletzt ist. Infolge cinor V crletzung 
der Schnur kann aber ebenso wic durch die beim 
Anziinden hcrausspriihende Stichflamme ein explosibles 
Schlagwettergem isch zur Entzundung gebracht werden.

Eine solche Verletzung der Schnur findet schon 
beim A ufkneifen eines N orres’?chen oder Rothschen 
Z iinderś statt, und es ist thatsachlich die Bcobaclitung 
zu m achen, dafs jenseits der D ruckstelle stets ein 
starkeres Funkenspriilien und zuw eilen ein sofortiges 
Abreifsen der Schnur beim A bbrennen eintritt. W enn 
aucli durch eine Roihe von V ersuchen ein explosiblcs 
Schlagwettergemisch hierdurch n icht zur E ntzundung ge
bracht werden konnte, SO diirfte diese E rscheinung und daher 
auch dic V erw endung aller derjenigen Ziinder, welche 
au f dic Z iindschnur aufgeknifien werden miissen, doch 
nicht ganz unbedenklich sein. Man hat aber versucht, 
dieser Gefahr dadurch zu begegnen, dafs man die Ziinder- 
hiilsen so lang m achte, dafs sie bis in den Besatz des 
Bohrloches hinein gesteckt werden konnten. H icrbei 
ist auch ein etwaiges Funkenspriilien der Ziindschnur 
unschadlich gem acht. D iescs ist jedoch nur dann moglich, 
wenn das Bohrioch eine solche Tiefe hat, dafs nur ein 
verhaltnism afsig kur/.es, dic Liinge der H iilse nicht iiber- 
schreitendes Stiick der Z iindschnur aus dem Bohrioch 
hervorragt. E ine V erletzung der Ziindschnur ist bei 
V envcndung des K ostschen (G . M. S. Nr. 43 690) 
und des Ilohendahlschen (D . R. G. Nr. 8 6  569 ) aus- 
gcschlosscn. Bcide umschlielsen das Ziindschnurende 
nur w ahrend des Anziindens der Scliiisse. Bei diesen 
ist daher w iederum  die Gefahr vorhanden, dafs der 
A rbeiter den Ziinder abnim m t, bevor das Herausspriihen 
der Stichflamme der Schnur aufgehiirt hat.

E s  h i i n g t  d a h e r  in S c h l a g w e t t e r  f i i h r e n d c n  
G r u b e n  s t e t s  d i e  S i c h e r h e i t  d e r  Z u n d s c h n u r -  
z i i n d u n g  z u r  I l a u p t s a e h e  v o n  d e r  G e s c h i c k -  
l i c h k e i t  u n d  d e r  Z u v e r l i i s s i g k e i t  d e s  be t r .  
A r b e i t e r s  ab .

Um die m it der Z iindschnurziindung verbundenen 
Gefahren zu um gchen, ha t D r. R o t h  versucht, den 
Gebrauch der Z iindschnur ro llstand ig  iibcrfliissig zu 
machen und zw ar durch sein V erfahren zu r Ilerbei- 
fuhrung der Explosion von Sprcngschiissen durch Ein-

leiten von Gasęn oder Fliissigkcifen in die Sprcngpatrone 
(D . R. P . Nr. 76 978). D asselbe ist eingehend in dieser 
Zeitschrift Jah rgang  1894, Seitc 1301 — 1304 besehrieben 
worden. W eitere V erbreitung scheint das V erfahren 
in der P rax is jedoch bislang nicht gefunden zu haben.

D ie J a r o l i m e c k s c h e  „Z iindung m it W asser"  
(D . R. P . Nr. 80  954), „ein V erfahren zum  centralen 
Abthun der Sprengschiisse im W ege chem ischer Reaktion, 
bei welchem das ais Besatz verw endeto W asser durch 
die poriise H iille der e i g e n a r t i g e n  Zundpatronc zu 
dem, einen besonderen Teil dieser bildenden, aus Aetz- 
kalk hcrgestellten K orpcr tr itt und in ihm , un te r E nt- 
w ickelung einer zur E ntzundung des Satzes einer Sprcng- 
kapsel ausreichenden W arm e und un ter V olum sver- 
m chrung reag iert",* ) verfolgt zum T eil denselben Zweck, 
nam lich den G ebrauch der Z iindschnur iiberfliissig zu 
machen. D iese M ethode ha t bislang in W cstfalen 
sich keinen Eingang zu verschaflcn verm ocht. Dasselbe 
ist von der T irm annschen Perkuśsionsziindung und 
Lauerschen Friktionsziindung **) zu behaupten, dereń Ein
richtung ais bekannt vorausgesetzt w erden kann. Ais 
zuvorlassigste und besonders in England in ausgedehntcr 
A nw cndung stchende Ziindm etliode, bei w elcher glcich- 
zeitig der hochste G rad der S icherheit gegen Schlag- 
wetterexplosionen erreicht ist, mufs die elektrische Ziindung 
angesehen werden und es seien dieser zum  Schlufs 
noch einige Bemerkungen gcw idm et.

Man uutcrscheidet ais elektrische Zundungen sogen. 
G liihziinder, bei welchen der Z iindsatz durch einen ver- 
m ittelst des elektrischcn Strom es zum  Ergliihen ge- 
brachten D raht entziindet w ird, und Funkenziinder, 
bei welchen ein zw ischen zwei im  Z iindsatz befindlichen 
D rahtenden iiberspringender F u n k e  die Entziindung des 
Z iindsatzes vcrursacht. E rstere  haben den Yorzug, dafs 
die zur Entziindung notw endige Spannung nur ganz 
schwach zu sein braucht, sie betriigt etw a 2  Yolt, 
eine E ntziindung schlagender W e tte r  durch Funkcn- 
bildung an n icht isolierten Stellen der Leitung ist bei 
diesen daher vollst;indig ausgeschlossen. E in Nachteil 
derselben is t jedoch der, d a 6  zu viele Versager vor- 
kommen sollen. Es sind deshalb in England hauptsiich- 
lich Funkenziinder in A nw cndung, w elche mit kleinen, 
aufscrordentlich handlichen und sehr leichten magnet- 
elektrischen Z iindm aschineu zur E ntzundung gebracht 
werden. D iese M aschinen bestehen aus geschlossenen, 
m it H andgriff und abnehm barer K urbel yersehenen 
K astchen, deren Griifsc 1 8 x 1 5 x 1 5  cm oder 1 8 x 1 3 7 2  
X 10 cm betriigt und die 3 ,5  bczw. 3,1 kg schwer sind. 

Sie erzeugen F unken  von etw a 180 Y olt Spannung.

*) Vergl. Beschreibung derselben in Nr. 46 und 47, Jahrgang 
1895, der Oesterreicliischen Zeitschrift fur Berg- und HOttenwesen.

**)Vergl. L o h ma n n ,  „Weitere Versuche bezuglich der Schiefs
arbeit in Schlagwettergriiben n .s . w.“ Zeitschrift lur Berg-, Butten- 
und Saiincnwesen. Band XXXIX.
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Verfasscr land derartigc M aschinen au f den śamtliclien 
von ihm bei G elegenheit einer Bcreisung der englischcn 
K ohlcndistrikte befabrenen Bergw erke in Anwendung. 
Denselben w urde eine grofse Z uverlassigkeit naehgeriihmt. 
Vcrsager sollen so gu t wic ausgeschlossen sein. Bei 
den von der Y ereinignng der Bergw erks- und Maschinen- 
Ingenieure N ord-Englands angcstellten  Sprengstoffunter- 
suchungen w urde z. B. ein solchcs M aschinchen yerwandt 
und es w erden in den B erichten hicriiber, *) trotz den 
zahlreichen V crsuchen, nur 2 V ersager infolge felilcrhaftcr 
Sprengkapseln angcliihrt.

Um dic Zuverlassigkcit dieser A rt Ziindniaśchinen zu 
erproben, w urde eine solche fur die Ycrsuchsstrccke in 
Schalke von der cnglischen F irm a „T h e  Robnrite 
Explosivcs Company L im ited G athurśt ncar W igan" 
bezogen. Leider w ar es aber n icht moglich, von dentschen 
Sprengkapselfabriken Ztthdkapseln zu bekommen, deren 
Ziindsatz m it derselben entziindet werden konnte, weil 
die in D cutschland fabrizierten elektrischen Ziindkapscln 
mit einem weniger cm plindlichen Ziindsatz versehen sind, 
dessen Entziindung nu r m it einem F unkcn sehr hoher 
Spannung, wie sie von R eibungs - Elcktriśiermascliinen 
erzeugt werden, mijglich ist. D iese A rt der Ziind- 
maschinen haben jedoch einen zu grofsen Umfang und 
sind daher fur die praktische V erw endung zu unhandlich. 
Die kleinste derselben (von der „A kticn - Gcscllschaft 
D ynam it N obel" W icn zu beziehen) ha t eine Lange von 
23 cm, eine Hohe von 22 cm, eine B reitc von 11 cm. Ihr 
Gewicht betriigt 3 ,2  kg. N ach A ngabc deutscher 
Fabrikantcn soli dic Ilc rste llung  cm pfindlichcr Ziinder fiir 
m agnet-clektrische M aschinen sehr scliwierig sein, ein
mal deshalb, weil diesclben sehr schw er gleichmafsig zu 
fabrizieren seien, andererseits deshalb, weil der Ziindsatz so 
cmpfmdlich gem acht werden mufste, dafe ihr Transport 
mit Gefahr verkniipft wiire. Es entzieht sich meiner 
Bcurteilung, ob diese Schw ierigkciten der Ilcrstellung der 
Ziindkapscln fiir m agnet-e lek trische Ziindniaśchinen 
wirklich so bedeutende sind, m eines E rachtens diirfte 
aber eine Zundm cthode, welche in England mit bestem 
Erfolgc die weiteste A usdehnung gefunden hat, auch in 
Dcutschland durchfiihrbar sein. Zw ar ist die Anwendung 
der elektrischen Zundm cthode in E ngland noch dadurch 
aufecrordentlich crlcichtert, dafs die Schiefsm cister, welche 
auf allen gefahrlichen Gruben, ebenso wie im west- 
faliscKen Bezirk, das A bthun der Schiisse besorgen, nur 
die elektrische Zundm aschine, das Verbindungskabel und 
die Sprengkapseln m it sich fiihrcn, wiihrend sich der 
Sprengstoff in Handen des A rbeiters befindct. In  Deutsch- 
land ist dagegen der Schiefsm cister aufscrdem noch mit 
dem Sprengstoff belastct; die E infuhrung moglichst kleincr, 
leichter und handlicher Ziindm aschinen is t deshalb von 
doppelter Bedeutung.

*) Vergl. diese Zeitschrift, Jahrgang 1895 Nr. 57 und 58, 
Jahrgang 1896 Nr. 13.

D ic Befiirchtung, dafs auch dic elektrische Ziindung 
von A rbeiten m it starker Schlagw etter-Entw ickelung nicht 
ganz ungefahrlich sei,*) weil durch fehlcrhaftc Ilerste llung  
des A nschlusscs an die H auptleitung ein Ueberspringcn 
von Funken aufserhalb des Bohrloches vorkommen kann, 
ist m. E. w eniger gercchtlertigt. D iese Gefahr kann 
vollkommcn dadurch beseitigt werden, dafs man die 
isolierten Zundcrdralitc der Sprengkapseln und dem- 
entsprcchend auch dic isolierten D rahtenden der H aup t
leitung Ycrschieden lang m acht; es stchen alsdann dic

i nichtisoliertcn D rahtenden stets so weit von einander 
ab, dafs eine gefiihrliche A nnaherung derselben nicht 
stattfinden kann.

Aufser der fast vollst;indigen Sicherheit gegen Schlag- 
w ctter-Explosionen ha t die elektrische Ziindung noch 
den grofsen V ortcil, dafs U nfalle infolge zu friihzeitigen 
odcr verspateten  Losgohcns des Schusses vollkommen 
ausgeschlossen sind.

Die maschinelle Strecken - F5rdei-ung 
mit iiberliegendem glattcn Seilc oline Ende im 

Hauptąiiersehlage der III. Solile 
der Zeelie „Roland44 bei Oberhausen (Rlieiiiland).

Von W. B e n t  r o p.

(H ierzu  Tafel X V .)

Die hohen Transportkosten bei der Pfcrdcforderung 
in der G rube, w elche regclmafsig monallich inki. Pferde- 
treibcrlohne, B ahnunterhaltungs- und B ahnreinigungs- 
kosten, sowie der K osten fiir Beaufsichtigung etc. iiber 
4100 JL  betrugen, sowie die geringe Leistungslahigkcit 
und dic Schwerfiilligkeit der Pferdclorderung, dic hiiu- 
figen W agenrcparaturcn , G eleisreparaturen und E rneue- 
rungen veranlafsten die A nlage einer m aschinellen 
Streckenforderung ais E rsatz fiir die Pfcrdcforderung 
im  Querschlagc der dritten Sohle der Zeche Roland. 
D er M aschincnfabrik C. W . IIasenclcver Sohnc zu 
D usseldorf**) w urde der B au derselben ubertragen. Die 
Anlage w urde Anfangs A ugust 1895 fertiggestellt und 
am 10. genannten M onats in Betrieb gesetz t; s icbew ahrt 
sich seit genannter Zeit zur vollen Zufriedenhcit.

Im  nachfolgenden soli zunachst eine kurze Bc- 
schreibung der ganzen Anlage gegeben werden. D er 
nordliche H luptąuerschlag der dritten  Sohle, in welchem 
die m aschinelle Streckenforderung eingcrichtet ist, ist 
1200 m lang und durchschnittlich 1970 min hocli, bei 
2400  mm Breitc (vergl. Fig. 1). Das Ansteigen des 
genannten Q uerschlages ist kein gleichmafsiges, schw ankt 
viclm ehr zwisehen 1 :1 0 0  und 1 :1 6 0 . D er Querschlag ist 
nicht. gerade aufgefahrcn, sondern hat fiinf kleinere K urven,

*) Y ergl. L o h m a n n  a. a. O.
**) Vergl. anch F r. K oepe, Maschinelle S treckenforderung m it 

elek trischem  A ntrieb  der Zecbe Ewald bei U erten  in W estfalen, 
Gluckauf, 1896, S. 2 U .
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von denen eine 9°, eine 12° und drei je  5 bis 6 °  Ab- 
lenkung vernrsachen. E s sei gleicli h ier bem erkt, dafs 
sam tliche K urven, bis auf eine, durcli T ragerollen iibcr- 
w ilnden w erden und dafs nur eine K urvenrolle im Q uer- 
schlage eingebaut ist und zw ar in der yollen Balin iiber 
der 12° grofsen Geleiskurve. Im  Q uerschlage sind 
m ehrere A nschlagspunkte vorhanden, an denen W agen 
vom Seile ab und an das Seil gcschlagen werden 
(vergl. Fig. 2 ). Im  Grofsen und Ganzen ist das Ilangende 
des Querschlages fest. Von der ganzen Streckenliinge 
von 1200 m sind ca. 350 m in Thurstockzim m erung 
gesetzt. A uf eine Lange von 200  m ist das Liegende 
des Querschlages druekhaft und ąuillend, ebenso das 
Ilangende und die Stofse, und zw ar befindet sich das 
druekhafte Gebirge unm ittelbar in der Niihe des F lotzes 
Sonnenschein (h ier W ilhelm  genannt) und  erstreckt sich 
naliezu bis an F lotz Beckstadt.

Zwischen den F lotzen W ilhelm  und Vofs befinden 
sieli vier zweiflugelige W etterth iiren  zur V crte ilung  des 
W etterstom s im Q uerschlage. D iese vier D oppclthiiren 
werden von den passierenden W agen geiiflhct und 
schliefsen sich nachher wieder selbsttliatig .

D ie Spurw eite der Geleise betragt 508 mm, die 
Entfernung von M itte bis M itte der beiden Geleise 
1150 mm, zw ischen beiden Geleisen resp. dereń inneren 
Schienen verbleib t ein R aum  von 620 mm (vergl. Fig. 1). 
D ieser freie R aum  gestattet cin D urchgehen zwischen 
vollcn und leeren W agen, d ient also ais Fahrw eg.

Zum  B etricbe der Seilfiirdcrung dient eine Zwillings- 
dam pfm aschine von 225  mm Cylinderdurclnnesser und 
350 mm Ilu b , die m it vom Regulator beeinflufster 
R idersteuerung versehen ist; diese M aschine iibertragt 
vernuttclst Vorgelege dic Bewegung auf die doppelrillige, 
m it I la n f  ausgefiitterte Seilantriebscheibe S ,  welche 
ihrerseits das Seil bew egt. Z ur Spannung und Aus- 
gleichung des D urchhangens des Seiles bei wechselnder 
Beanspruchung dient ein au f Rollen laufender Spann- 
w agen W  (F ig  3 und 4 ), der die Um fiihrungs- und 
Spannscheibe Sj triigt, um  welche ebenfalls das Seil 
m it lialber Umwickelung herum gelit; an dem Spann- 
wagen zieht ein im senkrechten B lindschachte gefiihrtes 
Gontregewicht C und h a lt so das Seil straff.

Von der A ntriebscheibe aus w ird das Seil iiber eine 
A blenkscheibe S2 i11 den Q uerschlag gefiihrt, eine 
zw eite Ablenkscheibe S3 fiłhrt das von der Umkehr- 
scheibe U zuriiekkom m ende Seil w ieder zur Seilantriebs- 
schcibe S. Am Ende des Querschlages liegt die genannte 
Um kelirscheibe au f einem Eisenrahm en fest verlagert; 
diese Sclieibe h a t einen D urchm esser im Seillaufc von 
1150 mm, gleich der Entfernung von M itte des leeren 
bis M itte des vollen Gelcises. Am  Schacht und an 
der Endstation liegen N iederdruckrollen r  und r, zum 
Nicderdriicken des Seiles (F ig . 5 und 6), um moglichst 
nahe am Anfang und Ende der S trecke die W agen an- 
schlagen zu konnen; die Rolle r  liegt am Schachte

(Fig. 6) zum Nicdcrdriicken des Seiles iiber de;r leeren, 
die Rolle r, an der Endstation (F ig . 5 ) zum  N icder- 
driieken des Seiles iiber der vollen Balin.

D ie A blenkscheiben und die Um kelirscheibe sind m it 
H anf ausgcfiittcrt.

Im  Q uerschlage selbst w ird das Seil getragen von 
D oppeltragerollen, nach dem P a ten t der F irm a C. W . 
H ascnclcver Sohne, welche schriigaclisig gelagert und 
an I-E isen  iiber der vollen und leeren Bahn aufgehiingt 
sind. Die I-E isen , welche ais R ollentrager dienen, sind 
entweder im festen Gesteinsstofse verlagert oder unter- 
m auert (F ig . 1).

An denjenigen Stellen des Q uersehlagcs jedoch, wo 
das G ebirge druekhaft und ąuillend ist, w ie zwischen 
den Flotzen Sonnenschein (W ilhelm ) und Beckstadt, 
sind die I-E isen  durch Stem pel aus E ichen- oder Tannen- 
holz un terstiitz t, weil letztere beim erforderlichen Heben 
oder Senken der B ahn eine schnellere Veriinderung der 
Rollenlagc zulassen, wogegen M auerwerk durch den 
D ruck des Gebirges erstens zcrdriickt und bei V cr- 
iinderung dcrR ollen tragcrlage abgebrochen werden miifste.

Im  ganzen Q uerschlage von 1200 m L ange befinden 
sich 27 R ollensiationen m it 53 Patent-D oppeltragerollen , 
woraus sich eine Entfernung der Rollenstationen im 
M ittel von 43 m  ergiebt (F ig . 2).

Es haben :
die A ntriebscheibe S ..........................

„ Spannscheibe und Umfiihrungs-
s c h e ib e .............................................

„ Ablenkscheiben S2 , S3 je  .
„ U m kehrscheibe U ..........................
„ T ragerollen an der Seillaufstelle 
„ N iederdruckrolle r rj und s2 s3 
„ Rollen st und s4 . . . .
„ zwei A blenkrollcn s und s0 .

E s sei noch bem erkt, dafs man zweckmiifsig nicht 
iiber eine Entfernung der Rollenstationen von 50 m 
hinausgehen soli, weil sonst eine D urchsenkung des 
Seiles bis zur Streckensohle und ein Schleifen desselben 
auf le tzterer leicht stattfindcn kann, wenn auf Ent- 
fernungen von 50 und m elir M etern keine W agen unter 
dem Seil sich befinden. Ein Schleifen des Seiles aber 
auf der Streckensohle is t schadiich fiir dasselbe und 
mufs Yermieden werden.

D as Zugseil is t ein G ufsstahlrundseil von 17 mm 
D urchm esser, bestehend aus scchs L itzcn; jede Litze 
hat 8 T ragdrahte und 3 eiserne w eiche Seelendriihte. 
D as Seil h a t eine Hanfsecle. D er nutzbare Matcrial- 
ąuerschnitt des Seiles betrag t bei 1,6 mm Durchmesser

der D rahte 6.8 . ----- -—  =  48 . 2 ,01 =  96 ,48  qmni bei
4

135 kg B ruchfestigkeit pro qmm. D ie BruchfcstigkeU 
des ganzen Seiles be trag t dem nach 9 6 ,4 8 . 135 =
13 025 kg.

Bei der griifsten Forderleistung werden sich 95 volle 
W agen a 800  kg  und 95 leere W agen & 290 kg unte

1250 mm Durclim.

1000 V »
1000 V »
1150 )) »
230 »
500 » »
230 ))
400 »
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dem Seil befinden. Bei gu t gelegter Balin kann man 
den Reibungskoeffizicnt zu 0 ,014  nehm en, so dafs die 
Beansprucliung des Seiles ergiebt: 95 . 800  . 0 ,014 +  
95 . 290  . 0 ,014  2500  (G ew iclit des Seiles) . 0 ,014 =
1855 kg. D azu ca. 25  pCt. fiir sonstige Rcibungs- 
verliiste =  1355 +  345 =  1700 kg Um fangskraft an 
der A nlriebssclieibe. D a  die Bruclifestigkeit des Seiles 
13 025 kg betrag t, so ergiebt sieli also eine ca. achtfache 
Sicherheit. D ie B eansprucliung pro qmm nutzbarem

M aterialąuerschnitt des Seiles ist a l s o - ^ J - ^ -  =  17,6 kg.
9 o ,4 o

D ieV ersuchc m it klem m enden M itnelimern am glatten 
Zugseile sind, — einige kleine Beschiidigungen des Seiles 
in den ersten Tagen des Betriebes abgerecbnct, — 
giinstig ausgefallen, so dafs der Betrieb m it denselben 
sich w ahrschcinlich b illiger ais derjenige m it Knotenseilen 
stellen wird. Ob K notenseil oder glattes Seil am 
rentabelsten ist, kann erst dann m it Bestim m tlieit gesagt 
werden, wenn w ir wissen, w ie lange das g latte Seil dem 
Betriebc gedient hat. Dafs aber das F ordem  m it glattem 
Seile zweckmiifsigcr sein diirfte, ais das Fiirdern mit 
Knotenseil, gelit schon daraus hervor, dafs bei glattem Seile 
jederzeit beliebig vielc W agen  einzeln angcschlagen 
werden konnen und so die F ordcrung beliebig vcrst;irkt 
werden kann ohne die Seilgeschw indigkeit erhohen zu 
miissen. Beim  K notenseilc kann die W agenzahl resp. 
die Forderung nur durcli Zusam m enkuppeln inehrerer 
W agen, die dann yon einem M itnehm er mitgenommen 
werden, vcrgriifsert w erden, sobald die Scilgeschwindigkeit 
iiire Grenze nach oben erreicht hat, was bei. 0,75 m 
pro Sekunde wohl der F ali sein diirfte. E ine Erhiihung 
der Seilgeschwindigkeit iiber 0 ,75  m pro Sekunde hinaus 
liifst einen sicheren ungestorten B etrieb bei den hier ge- 
brauchlichen W agen scbwerlich zu. E in Zusammenkuppeln 
mehrerer W agen ist jcdoch am besten zu vermeiden, da 
hierdurch die K noten, das Seil und  auch die Mitnehmer 
leiden, was besonders bei abw echselndem  Vorhandensein 
von Steigung und Gefalle der Geleise der Fali ist.

Ferner fallt bei A nw endung eines glatten Seiles das 
lastige und kostspielige H erstellen und Erneuern der 
Knoten fort.

Es wurden in vorliegendcm  F alle bei einer Scilliinge 
von 2400 m und  einer E ntfernung der K noten von 10 m 
bei notwendiger A nw endung von D oppelknoten 480 Stiick 
Knoten notwendig sein. D ie K osten fiir Erneucrung 
der Knoten — M aterialkosten und Arbeitsliihne — zu 
nur 2,50 JC. pro A rbcitstag  gereehnet, betragen bei einer 
Haltbarkeit des K notcnseiles von 2 Jah ren  gleicli 600 
A rbeitstagen:
6 0 0 x 2 ,5 0  = .......................................................... 1500 J<-
hierzu Kosten fiir 2400  m  Seil a m 1 kg 
und a kg 0,60 \Jt. bei 17 mm  D urchm esser
des Seiles 2 4 0 0 x 0 , 6 0 = ................................  1440 „

in Sum m a gleich 2940

D as gleichstarkc glatte Seil, welches au d i 1440 
1440 x  600

kostet, braucht also nur ----- —-■■■■■■■-----= 2 9 4  T age aus-
2 9 4 0

zuhalten, ohne in der V erw endung teurer zu sein ais 
das K notenseil. Bei A nw endung eines glatlen Seiles 
nun und unseren klem m enden M itnehmern sei, —  ob m it 
Recht, is t noch unw ahrscheinlich, — zugegeben, dafs das 
Seil nur die halbe Betriebsdauer des Knotcnseiles hatte, 
also in diesem F ali nur 300 T age benulzt werden konnte, 
so wiirde ersteres Seil in  der Anwendung im m er noch 
billiger ais cin K notenseil sein, abgeschen von den 
vorhin angefuhrten Y orteilen resp. Yorziigen des glatten 
Seiles, die sich aber erst recht bei der Bedienung vieler 
Zwisclienstationen in der S trecke bem crkbar m achen 
diirften, wobei m an an das glatte Seil zu joder Zeit 
und au f jede W agenentfernung W agen anschlagen kann, 
beim K notenseil aber entw eder au f einen freien Knoten 
warten oder dic W agen  vor oder hinter bereits an- 
geschlagene W agen schieben und m it letzteren zusamm en- 
kuppeln mufs. D as A nsclilagen und Loscn der W agen 
ist bei den hiesigen klem m enden M itnehm ern geradc so 
leicht auszufiihren wie das A n- und Abschlagcn der 
W agon boi nicht klem m enden M itnehm ern; es gcniigt 
in beiden Fallen  geringe U ebung zur V crrichtung 
dieser A rbeit.

Es kann  daher diesen M itnehmern nicht der Vorwurf 
gem acht w erden, dafs sie das An- und Abschlagen der 
W agen an das Seil und von dcmsclben ab crschweren 
und liierzu besondere V orrichtungen erforderlich seien. 
Das A nschlagen und Loscn der W agen geht h ier an 
allen A nschlagspunkten sicher und g u t von statten. Die 
M itnehm er sind in den Fig. 7 und 8 abgebildet und 
diirfte die K onstruktion derselben dadurch geniigend 
erlau tert sein.

W enn der Schlepper das Seil in die Gabel des au f 
den W agen gesteckten M itnehm ers legt, so wird durcli 
den Seilzug genanntc M itnehm ergabel g um den im 
M itnehm erkopfe i sitzenden Bolzen b gedrcht, hierdurcli 
das Seil geklem m t und der W agen mitgenommen. W ie 
dic M itnehm er au f die W agen gesteckt werden, ob mit 
der dicken Gabelzinke, welchc iiber dem Bolzen b sitzt, 
nach links oder rechts von der Fahrrichtung, ist fiir 
die D urchfahrung von L inks- oder R echtskurven gleich- 
giiltig, da sich beim Y orbeigehen des M itnehmers an den 
K urven- oder Tragerollen nur der breitere M itnehmer- 
kopf i an die Rollen anlegt. W iirde sich dagegen die 
diinne G abelzinke beim V orbeigehen an die Rollen 
anlegen, so w are eine Gcradstellung resp. D rehung der 
Gabel g norm al zur Seilzugrichtung und ein Ausliisen 
des Seiles fast im m er zu erw arten. Von einem grofsen 
Verschleifs dieser klem m enden M itnehm er kann wohl 
n ich t gesprochen werden, dicsclben bew ahren sich liier 
sehr g u t und betragen die monatlichcn R cparaturkosten 
fiir Instandhaltung  der M itnehm er n icht iiber 10 
Ich  will n iclit unerw ahnt lassen, dafs anfanglich die
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Schmicde das B earbeitcn resp. R eparićrcn dor M itnclimer 
n icht kannten und dic A ngrifM achcn  dor Gabcl g fast 
durchw eg nicht gut hiirtctcn und dic Gabcl nicht w citgcnug  
maclitcn, es kam  dann zuweilen ein R utschcn des Sciles 
in der Gabcl vor. Seitdem  jedoch dic inneren Flaelicn 
der G abelzinkęn gut gehartet werden, funktionieren die 
M itnchm er sclir gu t und olinc starken Verschlcifs zu 
zeigen. Geleisckurvcn werden verniittelst dieser 
klcm inenden M itnchm er am g la tten  Scilc von den 
W agen sicher durchfahrcn. Zum Abloscn der Mit- 
nehm er vom Scilc sind zwei sogenanntc Abstreif- 
Yorrichtungen A und A j, in Fig. 5 und 6, vorhandcn 
und zw ar bcfmdet sich cinc am  Scliachtc iiber der 
Yollen Bahn und eine am S trcckencndc iiber der 
łeeren Bahn. Sobald die M itncbm ergabcl un ter dem 
gabeliorm igen F lacheisen f durchpassiert, zieht sich das 
nach oben drangende Seil, w elches zwischcn den Zinkcn 
des Gabclflachciscns f freien D urchgang hat, aus dem 
M itnchm er heraus und der W agen, w elcher inzwischen 
auf abfallendcr Bahn sich bewegt, lauft se lbstthatig  dcm 
Scliachtc resp. der Endstation zu. Dcm  V crfasser ist 
cs gelungen, eine neue vorziiglich w irkende Abstrcif- 
Yorrichtung zu konstruieren, bei welcher das Seil bcim 
A usheben aus dem M itnehm er m chr ais biąhcr gcschont 
wird. E ine B cschreibung derselben erfolgt in nach ster Zeit.

Die lcercn W agen werden 16 m vom Scliachtc an 
das Seil geschlagcn, die von der Endstation kommenden 
vollen W agen  kommen schon 14 m cntfernt von der 
U m kchrscheibe an das Seil.

Volle und lcere W agen verlasscn 25 m yom Scliachtc 
resp. von der U m kchrscheibe das Seil und laufen auf 
abfallender B ahn selbstthatig  dem Schachte resp. der 
E ndstation  zu. Es w erden an 4 P unkten des Quer- 
schlages W agen an das Seil angeschlagcn und vom Seil 
abgenommcn und zw ar am A nfangspunkte des Quer- 
schlages (am  Schachte); an dor Zw ischenstalion I, an 
der Zwischenstalion I I  und an der Endstation, d. h. am 

'Endo des Querschlagcs. Um an den Zwischenstationen 
cin Entgleisen dor w citcrgchcndcn W agen m it Sichcrhcit 
zu verhiiten, w urden, w ic Fjg- 9, 10 und 11 zeigen, 
die Geleisweichen und K reuzungen so. eingerichtet, dafs 
der W agen stets nach der Seilzugrichtung aus der W eiche 
h inaus lauft. D ic Verw endung von Ringplattcn odcr' 
sonstigen ciserncn Belagen ist nicht zu empfchlen, da 
Entgleisungen von W agen dabci n icht ausgcschlosscn 
sind. Auch em pfichlt es sich, an den Zwischenstationen 
D oppeltragerollen anzubringen, weil dann derSchlepper — 
unter dem hochgetragencn Scile —  frei seinen W agen ein- 
schiebcn kann und m an n icht Gefahr lauft, dafs Wagon 
gegen das Seil gcschobcn werden, wodurch dasselbe 
beschadigt werden und auch Betriebsstorungen rcranlafst 
werden konnen.

Es werden taglich verm ittelst der maschincUen 
Strcckenfórderung gefórdcrt: von der Endstation zum 
Schachte au f 1,2 km L ange 060 W agen Kohlen, von der

Zw ischenstation I I  zum  Schachte au f 1,1 km Liinge 
3S0 W agen K ohlen, von der Zw ischenstation I  zum 
Schachte auf 0 ,4  km  Liinge 120 W agen K ohlen und 
cndlic.il vom Schachte zur Endstation au f 1,2 km E nt- 
fernung 150 W agen Bcrge. E s sci h ier bem erkt, dafs 
friiher bei der Pferdcforderung keine Bcrgc zum  V crsatz 
nach der Endstation gefordert w urden. Es entspricht 
diese Fiirderung eincr Leistung von taglich:

660 . 0 ,53 . 1,2 == 419 ,76  Tonncnkilom ctcr 
3 8 0 . 0 ,53 . 1 , 1 =  2 2 1 ,54  „ „
120 . 0 ,53  . 0 ,4  =  2 5 ,4 1 [„  „
150 . 0 ,75 . 1,2 =  135,00

in Sum m a =  8 0 1 ,7 4  T onncnkilom ctcr 
odcr dic 26 A rbcitstagc des M onats Oktober d. .T. zu 
grunde gelcgt, einer M onatsleistung von 26 . 801 ,74  =  
20 8 45 ,24  oder rund 20  850  Tonnenkilom cter.

D ie Fdrdorkostcn fiir Seilforderung betrugen im 
M onat Oktober a. c . :
A nlagekosten inki. 1500 i Ą  fiir Seil . . 20 0 0 0 ,— JL
5 pCt. von 20 000  JL  m acht monatlich . 83 ,30  „
10 pCt A m ortisation von (20  000  — 1500)

18 500 ^ / C ...................................................  154,16 „
Scilverschleifs monatlich bei Annahm c einer

300tagigcn Betriebsdauer . . . 1 2 5 ,— „
Schm icrm aterial und Dam pfvcrbraueh . . 1 4 0 ,— „
Bcdicnung:

4 S trc ck c n au fsch c r ......................................  3 5 S ,—
2 M a sc h in is t.c n .............................................  171,60
4 Schlepper an der Endstation, welche)

auch dic Bergewagen abnehm en, f
2 Schlepper an der Zwischenstation I I  f
1 Schlepper an der Zw ischenstation I  )
S t re c k e n re in ig u n g ....................................... 20, -- „
M itn e h m e r - R e p a r a tu re n .......................... 10 ,—

S u m m a  d e r  B e t r i e b s - K o s t e n  p r o
O k t o b e r  1S95 =  1 4 8 7 ,— JL

P er Tonnenkilom cter betragen daher dic Fordcrkostcn
, ,  , „  , , 148 700  14S7

inki. allcr Nebenkosten =  ■ ; - r - =  / , l o l l g .
2U OOU -iUo

fiir dic rcine Streckenfordcrung.
D ic Fordcrkostcn fiir verbleibendc Pferdefordcrung 

in den Fliitzen und der Streckenfordcrung, zusammen
also fiir dic gesam te Grubenforderung, betrugen in dem- 
selben M onatc:
Betricbskosten fiir S treckenfordcrung . . 1487,— JL
Lohn fiir 8 Pferde =  S . 90 . 7 2 0 ,—
Lohn fiir 8 P ferdetreiber =  8 . 26 . 2 . . 4 1 6 ,—
Lohn fiir 2 S tallknech t e .......................... 1 7 5 ,— „
S u m m a  d e r  K o s t e n  f ii r  d i e  g a n z e

G r u b e n f o r d e r u n g  279 8 , — JL- 
bei 25 750 T onncnkilom eter L eistung  m acht das pro

279 800  Tł„
Tonncnkilom eter . - =  1 0 ,SG Pfg.

D ie Fiirderkosten fiir Pferdefordcrung betrugen bisher 
blofc fiir die erforderliche A nzahl Pferde und zwei Siali-
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kncchte pro Tonnc B nittoforderung 15 das ergiebt 
ohne Berge bei der O ktobpr-Fiirdcrung 15 190 . 0,15 =

2278 ,50  JL
H ierzu kom m t: 

fiir P fcrdetreiberlohne 2 6 . 2 . 2 4  =  . . 1248 ,— „
2 A u f s c h e r .......................................................... 2 0 0 ,— „
2 R eparaturliauer zu r Instandhaltung  der

Gelelse 2 . 26 . 3 ,30  = .......................... 171,60 „
fiir Sehwellen, Schioncii, Niigel etc. . . 5 0 ,—  „
fiir Reinigung der B ahn und W assersaigc 1 0 0 ,— „
Kosten fiir M cbrreparatur an W agęn,

Zugketten, K uppelhaken , G escliirr etc.
bei der P fe rd e f i i rd c ru n g .......................... 160, -  „

1 S tallknecht fiir die Pferde des U nter- 
werkbaues (d iesen S tallknoeht mufste 
friilier die Zeclie bezahlcn) 26 . 2 ,5 0  =  6 5 ,— ,,

S u m m a  d e r  F b r d e r k o s t e n  u n d  a l i e r j  
N e b e n k o s t e n  b e i  f r i i h e r e r  P f c r d e - (  4 273 ,10  JL
F i i r d e r u n g ......................................................... \

497 310
oder pro Tonnenkilom eter =  19,21  P fg .

22 240
Aus obigen Daten bereclinet sieli eine direkte Er- 

sparnis im Betriebc von monatlich 4273,10  — 2798 
=  1475,10 JL \  oder jiihrlich rund 12 .1 4 6 5  =  1 7 7 0 0  ^

W ie bereits oben gesagt, w urden friilier keine Berge 
vorsetzt, we.il dic T ransportkosten m it Pferden zu lioch 
waren, besonders m it R iicksicht darauf, dafs dic Berge 
vom Schacht aus bergan gefaliren werden miissen. Seit 
Einfiihrung der Seilfiirderung ist auch eine neue W asche 
in Betrieb genommen worden und da der Hal don starz 
mangcls P latz erschw crt ist, werden die Waschborgc 
durcli den Fiirderschacht in dic G rube und durch dic 
Scilfiirdcrung nach der Endstation zum  Y ersatz gefordert. 
Hatten wir dicselben Berge m it Pferden fiirdern wollen. 
so hatten dazu m indestens noch zwei weitere Pferde 
eingestellt w erden miissen nnd hatten  sich die Fiirder- 
kosten dadurch, jedes P lerd  nebst Pferdetreiber zu 6 J L  
pro Tag gerechnet, noch um 12 J L .  pro Tag oder 
3600 JL  pro J a h r  hoher gestellt.

Unter Beriieksiclitigung der B ergeioiderung stellt sieli 
demnaeh die direkte Ersparnis gegen die Pferdeforderung 
auf J L  17 700 +  3600  =  21  3 0 0  JL

Aufser diesen dirckten Bctriebsersparnisscn hebc ich 
noch andere Vortcile der maschinellcn Streckenlorderung 
liervor:

Bedeutende E rsparnis an frischer L uft oder bei dem
selben Quantum Luft eine bedeutend bessere Ycnlilation 
der Grube ais bei der Pferdeforderung; cs sind pro 
Minutę 150 cbm Luft weniger niitig ais friiher und wir 
kiinnten daher bei dcrselben Y entilatorarbcit 75 Mann 
mehr ais friiher in der G rube beschaftigen.

Der A ufenthalt in der G rube ist angenehm er wie 
iriiher, we.il die Luft in den Querschl;igen und Pferdć- 
strecken frischer ist ais friilier; die Ausdiinstungen der

Pferde fallen grofstenteils fort. D ic Geleise und W agon 
werden erheblich besser geschont ais friiher bei der Pferde- 
forderung; Bctriebsstorungen durch W agcncnt.gleisungen 
sowie die R eparaturkosten sind sehr gering. W ir haben 
eine regelmiifsigere Fiirderung ais friiher.

Diese Nebenvorteile — sogar ohne direkte B etnobs- 
orsparnisse — wiirden allcin die A nlage einer maschi- 
nellen Strcckenfordcrung rcchtfertigcn.

Die Fiirdcrkosten von 7,15 ^  I,r0 Tonnenkilometer 
fiir die hiesige mascliinelle Strcckenfiirdcrung sind ja 
allerdings noch ziemlich boch. Beriicksichtigt man jedoch, 
dafs erstens aufser am Schachte noch an drei Stationen 
W agen an- und abgcschlagen werden, wodurcli m ehr 
Forderpcrsonal erforderlich wird ais beim Fordem  von 
nur einer Station resp. zwischen nur zwei Punktcn, dafs 
zwcitens wegen des jelzigcn Standes der V orrichtungs- 
und A bbauarbeiten im Unterw erksbaue der Fliitze W ilhelm 
und Vofs, sowie wegen sclion erreichter M aximalleistung 
der aus den U nterw erksbauen wcstlich und iistlicli 
fiirdcrndcn Lnfthaspcl die Forderung aus genannten 
Fliitzen nicht in einer Schicht bewiiltigt werden kann, 
so dafs wir wegen der Forderung aus diesen Fliitzen 
dic mascliinelle Streckcnfiirderung au f D oppelschicht 
betreiben, bedienen und beaufsichtigen miissen, wozu: 
1 Maschinist, 2 Streckenaufsehcr und 3 A bnchm cr mehr 
erforderlich sind, so darf m an mit der H ohe der ge
nannten Fiirdcrkosten durchaus zufrieden sein.

Die mascliinelle Streckenfordcriing ist jedoch imstande, 
in achtstiindiger Schicbt dic ganzc jctzigc Fiirderung 
zu bcwiiltigen und werden, sobald die BetricbsverliiUtnisse 
die B etrcibung der maschinellcn Streckenfiirdorting in 
nur einer Schicht gestatten, dic Forderkosten sich noch 
m ehr crmiifsigen.

R o l a n d ,  im N orcm bcr 1895.

Ein cngliselies Urteil filier <lie Versuehsstreeke
der Westfalischen Bcrggcwerkschaftskasse 

auf Zecbe Consolidation ist im Spiithcrbst v. J .  von 
zwei englischen Bergrcvicrbcam ten, den Ilerren  Hall 
und M artin, in am tlichcin Auftrage besucht worden, 
um einigen der von H errn Bergassessor W inkhaus dort 
angestellten V ersuche beizuwohnen. Daneben w ar es 
Aufgabe der Besucher, festzustellcn , inwieweit beim 
deutschen Bergbau Schw arzpulver durch Sicherlieits- 
sprengstoffe crsetzt wrordon ist.

D em  im F riih jahr erschiencnon Bericht sind einige 
M itteilungen iiber die Bedeutung der Fiirderung des 
Ruhrbezirks im Vcrgleich zu der Deutschlands, iiber 
den Y ertrieb der Kohle, iiber die bergrechtlichen G rund- 
siitze der E rw erbung von Bergwerkseigentum,' sowie 
schlicfslieh iiber die V erhaltnissc der Belegschaft bei- 
gegeben. N icht ganz zutreffend sind die Angaben des 
Beriehtes iiber die Unfallversicherung. D ie Kosten der- 
selben fallen don Unternehinern nicht „fast" ganz,
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sondern thatsachlich ganz und gar zur Last. Auch die 
Z ahl von m indestens 50 JC. fiir den K opf der Beleg- 
schaft an U nternelim er -  B eitrag ist u n g e n a u . D i e  
Liihne in W estfalen  sind denen Englands — bei langerer 
A rbcitszeit dort —  etwa entsprcchend. Ais durchschnitt- 
liehc Leistung eines A rbeiters werden zutreffend jiilir- 
lich 290  t Forderung angegeben. D ie Ziffer fiir den 
Sclbsłkostenpreis von etwa 5,75 J L 2)  fiir die Tonne ist 
7,11 gering, wic dies S. 400  der vorhergehenden Nr. 20 
„A ktienkapita l und  Beteiligungsziffcr von B crgw erks- 
A kticngeseltschaften des R uhrbczirks" lelirt.

Nach dieser E inleitung g ieb t der Berielit eine aus- 
fiilirliche D arstellung der V crsuchsstrecke3)  und der in 
derselben angestellten V ersucbe an der I land  der in 
dieser Zeitschrift friiher erschienenen B esehreibung .4) 
A uf Grund ihrer personlichen A nscliauung sprcehen dic 
B erichterstattcr sieli m it vol!er Befriedigung dahin aus, 
dafs die V ersuche m it vollendcter Sachkenntnis und 
Um sicht durch den Lciter der V crśuchsstrecke durch- 
gefiihrt seien und dafs die E inrichtung der Y crsuchs- 
streeke ihren Zwecken vorztiglich entspreche.

Es lage daher auch kein Grund fiir die in einer 
Y crsam m lung in N ew castle-on-Tyne geiiufserte A nsicht 
vor, dafs dic E rgebnissc d e rV ersu ch e  in der Vcrsuchs- 
s treck c5)  durch eine unvollkom m ene Explosion der 
Sprengstoffe beeinflufst seien. Beziiglich der Versuchs- 
m ethode w ird dic A bgabe der Schiisse „ohne B esatz" 
ais die zweckmafsigste anerkannt. W enn man durcli 
Yersucjie m it besetzten Schiissen sich den G rubenver- 
haitnissen nahern wolle, so hiitten dic in dieser Be- 
zichung angestellten V ersuehe zu Newcastle nur ergeben, 
dafs ein Besatz die ExpIośionsgefahr verringcre. Einen 
A nhalt fiir den Grad der Sicherlieit der Ycrschicdenen 
Sprengstoffe biiten solelie V ersuche aber nicht, wcil bei 
V erw endung von Besatz alle Sicherheitssprengstoffe 
gleichc Sicherlieit zeigten. Um indessen beurteilen zu 
kiinnen, w elcher Sprengstofl' unter m ehreren der sicherśte 
sei, miifste erprobt werden, bei w elcher hochstcn Ladung 
ein SprengstofT sich ohne Besatz ais sieher erwiese. 
U cberdics sei zu beriicksichtigen, dafs in gewissen 
Flotzen die im Bohrioch durch Besatz eingcschlosscne 
Sprengladung von G rubengas um hiillt wurde, und in 
diesen Fallen auch der Besatz nur eine geringe W irkung 
ausiiben wiirde, um  dic Entziindung von Schlagwettern 
zu Ycrhindern.

D urch die V ersuchc sei gezeigt, dafs einige Spreng-

*) Nach den Geschaftsbericliten der fflhrenden Bergwerks- 
gesellschaften betiugen die Kosten der Arbeiter-Versicherung im 
Jalire 1895 63 bis 7 4 .# .  fur den Bergwerksbesitzer und etwa 
50 J i .  fur den Arbeiter. Yergl. u. a. die Zusammenslellung der 
Gelsenkircliener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft in Nr. 14, S. 276 
des Jauf. Jahrg.

Her Selbstkostenpreis ist ais Durchschnitt desjenigen samt- 
lichcr Gruben zu niedrig angegeben.

3) Yergl. Gluckauf Nr. 92, Jahrg. 1894.
4)  Vergl. Gluckauf Nr. 32, 33, 34, Jahrg. 1895.
5) Yergl Gluckauf Nr. 32, 33, 34, Jahrg. 1895.

stoffe selbst ohne Besatz einen hohen Grad von Sichcr- 
hcit bei Ladungen erreichtcn, w elche „fiir alle Zwecke 
des B ergbaus ais ausreiebend anzusehen sind, und die 
Versuche in Newcastle bewiesen, dafs diese S icherheit 
durcli Besatz noch erhoht w iirde". —

U eber die Fragc, ob es moglich ist, die A usdelinung 
einer „K ohlcnstaub"-E xplosion  durch kiinstliche Be- 
wiisserung einzelner A bscbnitte in den S treeken zu be- 
schriinken, konne nur auf G rund eingehender und sorg- 
faltiger U ntersuchungen geurteilt werden. E ine Not- 
w cndigkeit bcstchc, derartige Y ersuclic bei einer leb- 
haften V entilation im A ugenblick der Explosion vor- 
zunehm en, da durch U ntersuchungen in W hite  Moss 
Colliery, Lancashire, erwiesen sei, dafs die K raft einer 
K ohlenstaub-Explosion durch einen frischen W etterzug 
aufserordentlich verm ehrt w urde.

D ie B erichterstattcr kommen zu der Schłufsfolgerung, 
die Sclialker Ver.«uclie lieferten einen weiteren Beweis 
dafiir, dafs die V erw endung gew isser S ichcrheitsspreng- 
stoffe an Stelle des Schw arzpulvers, des D ynam its u. a. 
die Gefalir der Schiefsarbeit in K ohlenbergwerken 
wesentlieh verm indern wiirde, und  schlagen vor, „die 
G esetzgebung solle n icht nur die A rt des Sprengstoflcs, 
sondern auch eine Grenze in der Ilo lie  der Ladung 
eines Sprengschusscs festsetzen und eine Ziindung aufser 
durch E le k tr iz ita t6)  yerbieten.

D a aber kein SprengstofT ais absolut siclier anzusehen 
sei, so sollen die Schiisse entw eder zwischen den 
Schichten bei A bw csenheit der A rbeiter w eggethan, oder 
es solle die niichste U m gebung der Schiisse ausgiebig 
befeuchtet werden.

Um der Behiirdc die M oglichkeit zu geben, Pmt- 
sclieidung dariiber zu treffen, w elche Sprengstoffe zur 
K lasse der S icherheitssprengstoffe zu rechncn sind, sei 
die E rrich tung  einer V ersuchsstation crforderlich, welche 
derK ontro lIe  konig liclierB eam ter un terste llt sein miifste."

Beziiglicli der zweiten Frage, inw iew cit beim deutselien 
B ergbau das Schw arzpulvcr durch Siclierheitssprengstoffe 
ersetzt worden sei, w ird zutreffend berichtet, dafs das 
Schw arzpulver-V erbot au f den grofseren Teil der west- 
falischen G ruben m it etwa 80 pCt. der Gesam tlorderung 
ausgedehnt sci. Ais S icherheitssprengstoffe w iirden zur 
llau p tsaeh c  D alim enit A . W estfalit und Kohlencarbonit 
benutzt. Die W irkung  der fiir gcfahrliche Gruben ge- 
troffenen sicherheitspolizeilichen Y orschriftcn sci aber 
dadurch besonders verm indert, dafs bis je tz t zur Ziindung 
der Sprengstoffe noch Ziindschniire Ycrwendet wurden, 
w elche n icht seiten zu Schlagw ctter- und K ohlcnstaub- 
Explosionen V eranlassung gegeben luitten.

Zum  Sehlufs w ird nocli erw ahnt, dafs dic staatliche 
Beaufsichtigung der Gruben eine weit ausgedchnterc sei, 
wie in England. W ahrend  dort au f je  20 000 Mann

Die Ziindung durch Elektrizitat Ist bereits jetzt auf den 
englischen Kohlengruben aurserordentlich verbreitet.
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cin slaatlicher Aufsichtsbcam ter entfallc, sci in Dcutsch- 
land ein solchcr fiir je  6000 A rbeitcr vorhanden. Diesem 
U m stand wird seitens der B erichtorstatter die grofsere 
UrifallziiTer D eutschlands im V erhaltn is zu  England zum 
Teil zugeschrieben. S ie begriinden dieses dam it, dafs 
diese intcnsiye A rt der B caufsichtigung den betreffenden 
Beam ten in zu starkom  Mafse eine V crantw ortung fiir 
den Betrieb aufbiirde, w elcher eigentlich nur den Betriebs- 
Beam ten der Gruben zukam c.

U. E. beruht diese A nsicht au l vollkom mene Vcr- 
kennung der w irklich bestehenden Verliiiltnisse. Der 
einzige Grund fiir diese ungunstigere Unfallziffer Deutsch- 
lands ist vielm ehr in der ebenfalls in dem Berichte an- 
gefiihrten T hatsache zu suchen, dalś die deutsehen 
Bergwerke m it w cit grofseren naturlichen Schwierig- 
keiten zu kiimpfen haben, wie diejenigen Englands. P. J .

Technik.
M a g n e t i s c h e  B o o b a c h t u n g e n  z u  B o c h u m .  Die 

w cstliche A bw eich u n g  d e r M agnetnadel vom ortlichen 
M efid ian  b e tru g :

1896
um 8 Uhr um 1 Uhr um 8 Uhr um 1 Uhr

Yorm. nachm. Yorm . nachm.
Monat Tag g

I "
Q, 1 * Tag g

A p r i l 1. 13 2,9 13 14,7 17. 13 2,7 13 13,7
2. 13 4,2 13 14,7 18. 13 7,2 13 14,2
3. 13 3,7 13 12,9 19. 13 3,6 13 11,9
4. 13 3,9 13 13,2 20. 13 2,4 13 12.5
5. 13 6,9 13 13,5 21. 13 2,1 13 17,4
6. 13 5,2 13 13,0 22. 13 3,3 13 16,3

16,17. 13 1,7 13 12,8 23. 13 2,7 13
8 13 1,5 13 12,0 24. 13 1,7 13 12,3
9. 13 3,4 13 13,6 25. 13 0,7 13 12,7

10. 13 3,1 13 11,2 26. 13 0,7 13 14,0
11. 13 4,6 13 13,1 27. 13 2,0 13 14,6
12. 13 1,2 13 10,3 28. 13 2,2 13 14,0
13. 13 2,7 13 11,2 29. 13 2,6 13 14,5
14. 13 2,7 13 11,5 30. 13 1,6 13 11,6
15. 13 2,5 13 12,5
16. 13 3,4 13 12,9

Mittel 13 2,97| 13 13,30

Mtttel 13 8 8,1 -  =  hora 0. lb
N o rd d e u ts c h e s  E rd ó l .  Dem vielbeklagten Mangel 

an geognostischen E rm ittelungen, au f Grund deren wir 
uns cin bestim m tes U rteil iiber die Y erhiiltnisse unserer 
Erdolyorkommen zu bilden verm bchten, yerspricht 
wenigstens fiir W i e t z c  a. d. A ller, unsern zur Zeit 
bedentendsten Produktionsort, dem nachst abgeholfen zu 
werden. Nach M itteilung von m afsgebender Scite hat 
uamlich dic niederlandische Gesellschaft, welche nculich 
das P o o k sc h e  U nternehm cn erw arb, die Summę von 
400 000 fur T iefbohrungcn und sonst ais nbtig er- 
achtete Schurfarbeiten bestim m t, w elche in erster Linie 
genanntem Zweckc und n icht nur der O elg ew in n u n g  
dienen sollen. M it den T iefbohrungen, welche zum 
Teil m it rotierendem  Hohlgestiinge und bis zu etwa 
800 m Tiefe ausgefuhrt werden sollen, ist auch bereits 
begonnen worden. Obwohl das eine dieser weitkalibrigen 
Bohrlocher (am  12. M ai) schon 155 m Teufe errcicht 
hatte, wird m an sieli aber in E rw artung  der grolśeren

Ticfcnaufschliisse dennoch m it Geduld waITncn miissen, 
denn voraussichtlicli w ird der Fortgang der Bolirungen 
einmal dadurch verzbgert werden, dafs (ein  Zeichen der 
verbesserten L age unserer Eisen In du str ie !) bestellte Ge- 
ra te ,, wie S e ij | u. a., je tz t n icht m ehr wie in den letzten 
Jah ren  sofort nach Bestellung zu erhalten sind, sondern 
au f sich w arten lassen, viclleicht noch m ehr aber durch 
den, von bereits je tz t  aufgetretenem  starken Oelgcruch 
angedeutef.cn A ndrang von Erdiil und  Oelgascn, der eine 
V erticfung iiber 200  m hinab zunachst n icht ratlich 
machcn w ird. O. L.

Yolkswirtsehaft uiul Statistik.
D er Sitz des Y orstandcs der Sektion V II  der K n a p p -  

s c h a f t s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  (Kbnigrcich 
Sachsen) w ird von Drosdcii nach Zw ickąu verlcgt, woselbst 
bereits der V orsitzcndc der Sektion, Bergrat Berg, sowie 
das G eschaftsburcau der Sektion ihren Sitz haben.

E i n f u h r  e n g l i s e h e r  K o h l e  n a c h  D e u t s c h l a n d .  
A nachliefsend an  d ie  Z iffern de r E i n f u h r  e n g l i s e h e r  
K o h l e  fiir H am burg  im  A p ril d. J . ,  w elche  w ir in yoriger 
N uram er b rach ten , folgen h ie r  d ie  fiir ganz D eutsch land :

1895 1896
Sie h a t belragen  im  A p ril 375 250 t 439 778 t
und  in  den 4 M onaten

J a n u a r  b is A p ril . . 799 923 t 1 143 283 t
d ie  gesam te K o h lenausfuhr 

G ro fsb ritann iens betrug
im A p r i l .........................  2 420 693 t 2 651 620 t

in den 4 M onaten  J a n u a r
bis A p r i l .......................... 8 974 049 t 10 222  426 t

Erlieblichere Zunahmen weisen 1896 neben den nordliohen 
Rcichen und Deutschland insbesondereFrankreicli ( +  90 3 9 6 1), 
Ilalien (-j- 86 797 t) und Holland ( +  72 776 t) auf.

Yerkelirswcscn.
W a g e n g e s t e l l u n g  i m  R u h r k o h l e n r e v i e r  fiir die 

Zeit vom 16. bis 30. A p ril 1896 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Es sind 

Yerlangt  | gestellt

Die Zufuhr nach den 
Itheinhafen betrug:

Im Essen er 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Iiezirk nach Wagen 

zu 10 t

April 16. 11420 12 315 Essen Ruhrort 18953
n 17. 11417 12154 » Duisburg 9 568
n 18. 11606 12 567 n Hochfeld 3 548
n 19. 813 839
n 20. 11 159 12 097 Elberfeld Ruhrort 110
n 21. 11589 12 595 u Duisburg 146
n 22. 11454 12 195 u Hochfeld 26
n 23. 11 736 12 524 Zusammen: 32 351
n 24. 11686 12 449
n 25. 11 766 12 491
n 26. 768 726
n 27. 11 181 11872
n 28. 11 201 11998
» 29. 11337 12102
n 30. 11 159 12 006

Zusammen: 150 292 160 930
Durchschnittl.: 11 561 12 379
Yerhaltniszahl: 11 752
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K o h l o n b o w o g u n g  i n  d o m  D u i s b u r g e r  H a f e n .  
A . K o h l e n - A n f u  li r.

K ó ln -M in d .

Tonnen

B erg .-M ark . 

Tonnen

A uf derR u k r 

Tonnen

Summo

T onnen

im  A pril 1896 
„ „ 1S95 

V. 1. Jan . bis 
A pril 1896 

E ntsp . V orjahr

159 689,00 
135 754,00

483 621,00 
309 668,CO 

B. K o h  1 e n - A  b f ii h r.
—

K oblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und  oberhalb 

T onnen

D usseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

D uisb u rg
undoberlia lb

Tonnen

im April 1896 
„ * 1895 

V. 1. Jan . bis 
A pril 1896 

E ntsp . V orjahr

141 591,70 
123 218,10

392 757,10 
212 019,60 

B. K o

5 132,10 
741,65

6 941,25 
3 155,05

h  1 e n -  A  b f u h r .

2 870,00
3 145,00

8 590,00 
5 050,00

Bis zur 
koli. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Sum m ę

Tonnen

im A pril 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan  bis 
A pril 1896 

Kntsp. Y orjahr

40,00
323.35

240,00
323.35

12 621,40 
20 000,85

45 243,05 
40 345,85

5 394,35 
3 985,20

14 531,20 
9 647,80

167 649,55 
151414,15

468 302.60 
270 541,65

A m t l i c h .e  T a r i l Y o r a n d o r u n g e n .  O b e r s c h l e s i s c h e r  
K o h l e n v e r k e h r  m i t  G a l i z i e n  u t i d  d e r  B u k o w i n a .  
Mit dem  20. A p ril d . J . w ird  d ie  Station  K orósciatyn  de r 
lv. K. O esterre ich ischen  S taatsbahnen  in den A u snahm etarif 
fiir den Y orbezeichneten  V e rk eh r  e inbezogen  und  ist in 
diesem  T arife  au f Seite 9 liin ter Station  K opyczynce u n ter 
S chn ilttafe l II , G ruppe A m it dem  Sclm ittf*aclitsatzi; von 
62 k r . fiir 100 k g  h an d sch riftlich  n ach zu trag en . K attow itz, 
den 11. A p ril 1896. K onig liche  E iaen b a lin d irek tio n .

H e s s i s c h e  L u d w i g s b a h n .  F iir  ein in  d e r Z eit 
vom  1. J u n i  d. J .  bis En d e  M ai 1897 an  e in en  E m pfanger 
in  B ayern  zu lie fe rn d es M in d estąuan lum  von 200 000 t 
S te in k o h len , K oks und  B riketts in W agen lad u n g en  -werden 
nach  ge liefertem  N achw eis fo lgende A usnahm efrachten  a n -  
genotnm en: Y on G ustavsburg  nach  A schaffenburg loko 0,23 ̂ /ć. 
und  von G tistavsburg  nach  A schalfenburg  tran sit 0,20 ^/i. 
fiir 100 kg bezw7. d ie  D ifferenz gegen d ie  erhobene M ehr- 
frach t e rsta tte t. M ainz, den  20. A pril 1896. In V ollm acht 
des V er\v a ltu n g sra te s : D ie S p ez ia ld irek tio n .

R lie i i i i sc h - W e s t  f a l i  s c h -  B e l g i s c h e r  Gi i t e r v e r -  
kel t r .  A u s n a h m e t a r i f  fiir  S t e i n k o h l e n  etc. vom
1. A p r i l  1896. Am 1. Mai d. J  tritt zu Heft I der 
Naclitrag IX und zu Heft II der Naehtrag VI in Kraft, 
entlialtend Frachtsatze des Ausnahmetarifs B (Sendungen 
von 45 t) nach der Station Trooz der belgischen Staats- 
bithnen und Station Lommel (Raccordement Schulte & Cie.) 
der grofsen belgischen Central-Eisenbahn. — Preis je
0,10 vłL E 'sen, den 25. April 1896. Konigliche Eisen- 
bahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen.

S a a r k o h l e n v e r k e h r  n a c h  d e r  N o r d o s t s c h w e i z .  
Am  1. M ai d. J .  e rsclie in t zum  S aa rk o h ien ta rif  Nr. 12 
vom 1. Mai 1895 d e r I. N aehtrag , welcher. ermafsigte 
F rach tsa tze  nach  den  S ch w eizerischeu  S tationeu  D iessenhofen, 
F rauenfe ld , ls lik o n , M u llh e im -W ig o ltin g en  und U znach sowie 
A enderungen  d e r B eforderungsbed ingungen  euthiilt. St. Jo h a n n - 
S aarbriicken , 23. A pril 1896. K o n ig liche  E isenbahndirek tion , 
pam ens der be te ilig ten  Y erw altu n g en .

N i c d e r s c h l e s i s c h e r  S t e i n k o h l e n  v e r k  c h r. Zu 
dem  A usn ah m eta rif voin 1. D ezem ber 1895 fiir d ic  Be- 
fo rd eru u g  von S te inkoh len  etc. von den  S ta tioneu  des 
W ald en b u rg e r u n d  N eu ro d er G rn b enbezirks nach den  
S ta tioneu  d e r D irek tionsbezirke  B reslau , K attow itz  und 
Posen etc. ge lang t m it dem  1. M ai d . J .  d e r  N aclitrag  1 
zu r E in fiih rung . D erselbe euthiilt neue F rach tsa tze  fiir d ie  
S ta tionen  d e r N cu b au lin ie  L au b an -M ark lissa  u n d  fiir e in ige  
an d ere  S tationen  d e r B ezirke B reslau und P osen , ferner 
erm afsigte F rach tsa tze  fiir e ine  A nzalil S ta tionen  des 
D irek tionsbezirks Posen  und  S tre ich u n g  d e r  Siitze fiir d ie  
S ta tionen  H irsch feldc , O stritz  und  Z ittau . D ie Siitze fiir 
d ie  S ta tionen  d e r  S trecke L au b an -M ark lissa  trelen  e rs t m it 
dem  T ag e  d e r ErBffnung des V erkehrs au f d iesen  S ta tionen  
und  d ie  beze ichneten  ermiifsigten Siitze e rst m it dem  T age 
d e r  E roffnung des V erk eh rs  a u f  d e r  N eubaustreeke  
L u sch w itz -B lo in ik  in K raft. D ruckabziige des N achtrages 
kOnnen von den be te ilig ten  D ienststellen  u n en tg e ltlich  be 
zogen w erden . B reslau, den 21. Apr i l  1896 K onig liche 
E isen b ah n d irek tio n , im N am en d e r b e te ilig ten  V erw altu n g en .

K o h l e n v e r k e h r  a u s  d e m  R  u h r -  u n d  W  u r in g e  b i e t 
e tc .  n a c h  S t a t i o n e n  d e r  Di  r e k t i o  ns  b e z i  r k e  E l b e r -  
f e l d  u n d  E s s e n .  Am 1. M ai d . J .  t r it t  zum  AuM ialmic- 
ta rif  6 voin 1. A pril 1895 d e r N aclitrag  III in K raft, 
w e lch er neue F ra c h tsa tze  nach  Station  K ra y  Sud , an d er-  
w eite  erm afsigte F rach ts iitze  fiir v c rsch ied en e  S tationen , 
sow ie  B erich tigungen  euth iilt. N ach trag sab d riick e  s in d  bei 
den  b e te ilig ten  G uterab fertigungsste llen  erh iiltlich . Essen, 
den 26. A p ril 1896. K onig liche E isen b ah n d irek tio n .

Am 1. Mai d . J .  ersc lie in t a is S aa rk o h le n arif  Nr. 10, 
cin  p ro v iso risc lie r A u sn ah m eta rif fiir d ie  BefOrderung von 
S te inkoh len  zum  Iliitte iib e tiieb  von G ruben sta tio n en  des 
d iesse itig en  D irek tionsbezirks, sow ie d e r R eichseisenbahnen  
in  E lsafs-L o th rin g en  nach Ars a. d. M ., S ta tion  d e r lle ich s- 
e isen b ah n en  in E lsafs-L o th ringen . St. Jo h an n -S au rb riick en , 
25. A p ril 1896. K o n ig lich e  E isen b a h n d ire k tio n .

A u s n a h m e t a r i f  v o m  1. M a i  1 8 9 3  f i i r  E i s e n -  
e r z  etc. z u m  H o c h o f e n b e t r i e b .  Am  25. d. M. w ird 
d ie  S ta tion  S trafsebersbach des E isen b ah n -D irek tio n sb ez irk s 
F ra n k fu rt a. M. Tur den V ersan d  von E isenerz  etc. in den 
Y orbezeichneten  A u sn ah m eta rif  aufgenotnm en. N iiheres bei 
den b e te ilig ten  A b fertig iingsste llen . E ssen, den 17. April 
1896. K o n ig lich e  E isen b a h n d ire k tio n  nam ens d e r beteiligten 
V e rw a ltu n g en .

B o l u n i s c h  -  S i i e h s i s e h e r  K o l i l c n v e r k e h r .  Am
1. M ai d . J .  tre ten  te ilw e ise  erm afsigte F rach tsa tze  fiir den 
K o h len v erk eh r zw isch en  S ta tionen  d e r K. K. p riv . Aussig- 
T e p litz e r  E isen b ah n  u n d  d e r  K . K. O esterre ich ischen  S taats- 
bah n eu  e in e rse its  u n d  den S ta tionen  N eusalza-Sprem berg , 
S ch irg isw a ld e , S oh lan d , T au b e n h e im  u n d  W ilth e n  anderer- 
se its in  K ra ft. N iihere A uskunft e rte ilen  d ie  beteiligten 
S ta tionen . D re sd e n , am  15. A p ril 1896. K onigliche 
G en era ld irek tio n  d e r Siichsischen S ta a tse ise n b ah n e n , ais 
g esch iiftsfuhrende V erw altu n g .

O b e r s c h l e s i s c h c r  K o h l e n v e r k e h r .  Im  Anschhifs 
an  u n se re  B ek an n tm ach u n g  vom 27. O ktober v. J .  in Nr. ob
d e r Z eitu n g , betreffend  E in fiih ru n g  d e s  O b e r s c h l e s i s c h - N o r d -  

w estd eu tsch -M itte ld eu tseh -H essisch en  K o h len ta rifs , w ird noch 
zu r K en n tn is  g eb rach t, dafs d ie  in d en  T a r if  a u f g e n o m m e n e n  

zusa tz lich en  B estim m ungen zu r V erk eh rso rd u u n g  geraafs den 
V orsch riften  u n te r  I (2 )  g enehm ig t w orden  sin d . Kattow itz, 
den  15. A p ril 1896. K o n ig lich e  E isen b ah n d irek tio n .
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LIH. ordentliche G eneralversam m lung dos Natur- 
historischen Vereina der preufsisehen Hheinlande, 
W estfalens u n d  des R egierungsbezirks Osnabriick. 
Die diesjiihrige Generalvcrsainmlung findet ain 25., 26, 
und 27. Mai 1896 in Bochum slatt. Das Programm lautet:

M o n t a g ,  d e n  25.  Ma i .  Abends 8 Ulir: Vor-
versammlung. Zwanglose Veręinigung der Teilnelnner in 
den Raumen der Gesellschaft Harmonie.

D i e n s t a g ,  d e n  26.  Ma i .  Yormittags 10 Ulir: Sitzung 
im unteren Saal der Harmonie. 1. Vortnige. 2. Wahl des 
Vcreinssekietars an Stelle des verstorbencn Professors 
Dr. Bertkau, des Priisidcnten, des Sektionsdirektors fiir 
Mineralogie und der Bezirksvorstelier fiir die Regierungs- 
bezirke Arnsberg und Minden an Stelle der satzungsgemiifs 
aus diesen Aemtern Ausscheidenden, bez. infolge einer 
nicht angenommćnen Walii. Sonstiges Geschiiftliclies. 3. Fort- 
sctzung der Vortriige. Naclimiltags 3 Uhr: Festmahl im 
oberen Saal der Harmonie (das Gedcck zu 3 cJ6., ohne Wein) 
Abends 7 Uhr: Konzert im Stadtpark, dargebofen von der 
Sladt Bochum.

M i t t w o c h ,  d e n  27.  Ma i .  Vormiltags 9 Uhr: Vor- 
triige und fesle Bestimmung des Orts in der Rlicinprovinz 
fiir die nachste ordentliche Generalversammlung, woftir vor- 
liiufig Saarbrucken gewiililt wurde. Hierauf vorlśiu(ige Wahl 
des fiir 189S in Aussicht zu nehmenden westfiilischcn Ortes.

Nachmittags: AusAog nach Dahlhausen an der Ruhr
und Besichtignng der Dr. Ottoschen Werke daselbst. Das 
Nahere iiber diesen Ausflug wird Dienstag in der Sitzung 
bekannt gemacht. Es wird Gelegenheit geboten werden 
zur Besichtigung der Sammlungen der Bergschule, des 
Krankenhauses Bergmannsheil und der stiidtischen Badeanstalt.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . A k t i e n g e s e l l s c h a f t d c r  
.Me i de  r i c h  e r S.t e i n k o l i l e n b  e r g  w e r k e .  28. Mai d. J., 
vorm. 10 Uhr, im Bergischen Ilof (Hotel Kloppert) zu 
Meiderich.

A l l g e m e i n e  E le k t r i z i t ; i t8 - G e s 'e l l s c l i a f t ,  Ber l in.
28. Mai d. J ., Yorm. 10*/2 Ulir, im Sitzungssaal der Gesell- 
scliaft in Berlin (Schiffbauerdainm 22 ).

B e r g w e r k s g e s e l l s c h a f t  V e r e i n i g t e r  Bon i f a c i us  
bei  G e l s e n k i r c h e n .  29. Mai d. J . ,  nachm. 3 Uhr, im 
Hotel Royal zu Dusseldorf.

T he N o b e l - D y n a m i t e  T r u s t  C o m p a n y  Limi t ed.
29. Mai d. J., nachmittags 1 Uhr, im Geschiiftslokale der 
Gesellschaft, Nr. 220  Winchester House, Nr. 50 Old Broad 
Street, London E. C.

B r a u n k o h l e n a b b a u - G e s e l l s c h a f t  G e r m a n i a ,  
A l t e n b u r g  S. -A.  Freitag den 29. Mai d. J . ,  vormittags
8 Uhr, im Gcschiiftslokal.

Z e c h e  ver .  T r a p p e .  30. Mai d. J .,  morg. 11-Ulir, 
am Schwelmer Brunnen bei Herrn M. Meyer, Schwelin.

E i s e n  w e r k  K a r l s h U t t e ,  A l f e l d  a. d. Leine.
3 0 . Mai d. J . ,  vorm. 1 2 ‘/2 Ulir, in Kastens-Hotel (Georgs- 
halle) in Hannover.

B r a u n k o l i l e n a b b  a u g e s e l l s c h a f t  M a r i e n g r u b e  
b- M e u s e l w i t z .  30. Mai d. J .,  vorinittags 9 Uhr, in 
der Restauration zur Sladt Gotha in Altenburg.

M a t h i ld e n h u t t e ,  A k t i  en  g e s e l l s c h a f t  f i ir  Berg-  
bau und Hi i t t en  b e t r i e b  z u N e u s t a d t - H a r z b u r g .  
30. Mai d. J .,  nachmittags 4  Uhr, im Hotel Hartmann 
(Berliner Hof) zu Essen a. d . Ruhr.

G e w e r k s e l i a l t  de r  Z e c h e  W e s t f a l i a ,  D o r t m u n d .

Samstag, deu 30. Mai d. J . ,  nachm. 3 Ulir, im Kasino 
daselbst.

V e r e i n i g t e  K o l n - R o t t w e i l e r  P u l v e r f a b r i k e n  in 
Ko l n  a. Rh.  Samstag, den 30. Mai d. J ,  mittags 12 Uhr, 
im Lokale des A. Schaaffhausenschen Bankvereins daselbst.

Br a u n  ko h l e n a b b a  u g e s e l l s c h a f t  M a r i e n g r u b e  
bei Meuselwitz. 30. Mai d. J .,  yormittags 9 Uhr, in 
der Restauration zur Stadt Gotha in Altenburg.

A k t i e n -  G e s e l l s c h a f t  P o r t l a n d - C c m c n t - W e r k  
I l uh r o r t .  . 1 .  Mai d. J . ,  nachm. 3 Ulir, im Geschaftslokal 
der Gesellschaft.

M e u s e l w i t z e r  B r a u n k o h l e n a b b a u - G e s e l l s c h a f t  
„ G l i i c k a u f "  zu  K i e b i t z s c h .  Dienstag, den 2. Juni 
d. J .,  nachm. 3 Uhr, in der Bahnhofsrestauration zu 
Meuselwitz.

P e c h e l b r o n n e r  O e l b e r g w e r k e .  Dienstag, den
2. Jun i d J . ,  nachmittags 2 ih  Uhr, im Lokale der All
gemeinen Elsassischen Bankgesellschalt in Strafsburg i. E., 
Miinstergassc 8.

H o r s t c r  R i n g o f e n z i e g e l e i ,  Ho r s t  a. d. Emscher.
3. Juni d. J .,  nachmittags 4 ‘/2 Ulir, in dem kaufiniiiinisclien 
Kasino (Gesellschaft Kasino), Miilheim a. d. Ruhr.

A k t i e n  g e s e l l s c h a f t  S t e i n  ko  l i l e n - B c r g w e r k  
N o r d s t e r n ,  E sse n . 3. Jun i d. J .,  nachmittags 4 Ulir, 
in der Gesellschaft Kasino zu Miilheim a. d. Rulir.

S a l i n ę  L u d w i g s h a i l c ,  W i m p f e n  a. M. Mittwoch, 
den 3. Jun i d. J . ,  yormittags l i 1/* Uhr,  im Geschaftslokal.

Z e i t z e r  P a r a f f i n -  und  So I a r o  l f ab r i k ,  H a l l e  a. d. S. 
9. Juni d. J . ,  mittags 12V2 Ulir, im Hotel zur Goldenen 
Kugel.

Patent-Berichtc.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 18. 9. August 1895. B. 17 983. Eisorne
Tragkranze fiir den SchacłLt von Hocbofon. F. Burgers, 
Gelsenkirchen.

KI. 18. 23. Dezembcr 1895. G. 10 244. Verschlufs 
fiir die F ulloffnung von M artinofen. Fclix Grand- 
monlagne, Hiisten.

E l. 24. 7. Januar 1895. B. 17 098. Verdam-
pfungs- tm d Verbrennungs-Vorricłit'ung fiirK ołilen- 
w asserstoffe. William Fessenden Beasley, Baltimore, 
Maryland, V. St. A .; Vcrtr.: Th. Lorenz, Berlin SW., 
Hornstr. 11.

KI. 26. 2. November 1894. St. 4180. Verfahren  
und  V orrichtung zur E rzeugung von W assergas. 
Dr. Hugo Strache, Wicu XVII, Heuberggasse 9 ; Vertr.: 
Richard Liiders, Gorlitz.

KI. 61. 20. Mai 1895. W. 10 937. Apparat fur den  
A u fen th alt in  m it schadlichen  Gasen erfiillton  
R aum en. R. Ritter v. Walcher-Uysdal, Dr. Gustav Giirtner 
und Gustay Benda, Wien; V ertr.: Karl Pieper und Heinrich 
Springmann, Berlin NW., Hindersinstr. 3.

Kl. 75. 22. Juli 1895. A. 4420. Verfahren
zur E lektrolyse von M etallsalzen Otto Arlt, Gorlitz.

Kl. 78. 30. Ju li 1895. G. 9942. H erstellung
von SicłierheitssprengstoSen aus Am m onsalpeter, 
gelatin ierten  festen  N itrokołilenw asserstoffen und  
fliissigem  chloriertem  N aphthalin . Arthur Geserich, 
Rotterdam; V ertr: C. Gronert, Berlin NW., Luiscnstr. 42.

K l. 78. 6. November 1895. W. 11 335. Verfahren  
zur H erstellung der durch Patent - A nm eldung
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W . 1 1 3 2 5  K I .  7 8  g c s c h i i t z t e n  Z i i n d s c h n u r .  Max 
Wagner, Berlin, Mauerstr. 08. (Zusatz zur Anmeldung
W. 11 32 5 .)  

K I. 1 0 . 9. April 1896. J .  3948. H e r s te l lu n g  
v o n  T o rfk o h le . P. Jebsen, Dale, Bruvik, Norw.; Vertr. 
0. Fchlert und G. Loubier, Berlin NW., Dorothęenstr. 32 .

G e b r a u o h s m u s t e r - E t n t r a g u n g e n .
K I .  18 . N r. 56 305. 10. A p ril 1896. P . 2217.

K o n v e r t e r  m i t  k e g e l f o r m i g  n a c h  u n t e n  s i c h  v e r -  
o n g o n d o m  M o t a l l r a u m ,  e i n e r  i i b e r  d i e s e m  l i e g e n d e n  
A u s l a d u n g  u n d  z w e i  i n  l e t z t o r e r  a u s m i i n d e n d e n ,  
u b e r o i n a n d e r  l i e g e n d e n  R e i h e n  D i i s e n .  L ou is P a tz , 
D rcsden-S tricsen , Ilu ttenstrafsc  10.

KI. 28. N r. 56 336. 8. A p ril 1896. A . 1573.
A c e t y l e n - G a s e r z e u g e r ,  b e i  w e l c h e m  d e r  G e n e r a t o r  
u n m i t t e l b a r  i n  d o n  u b e r  d e m s e l b e n  a n g e o r d n e t e n  
G a s o m e t e r  m i i n d e t .  A k tiengese llschaft d e r M asch in en - 
fabrikeu von E sclicr, W yfs iŁ Co., Z iir ic h ; V e r t r . ; A le sa n d e r  
Speelit und  J .  D. P e te rsen , H am burg .

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
K I. 6 . N r. 85 780. S e h r a m w e r k z e u g  m i t  z w e i  

s i c h  d r e h e n d e n  M e s s e r s c h e ib e n .  Von Jo sep h  B oland, 
G eorgc W . F r itz , Hugh F ran c is  D oris und  J o h n  Jo n a th an  
Mo C loskey in W ashing ton  (V . St. A .) . V om  3. A pril 1895.

Die S cliram vorric litung  a rb e ite t m itte lst zw eie r sich 
d re h en d e r M esserscheiben , von den en  d ie  e ine  p a ra lle l  
d e r  A n trieb sw elle  und d ie  an d ere  geneig t zu d ieser W elle 
lieg t, sodafs d ie  e in e  von d e r  an d eren  durc li K egelrader 
g e trieb en  w erd en  k an n .

K I. 1 0 . N r. 86 144. S to h e n d e r  V e rk o k u n g so fo n , 
in s b e s o n d e re  f iir  B ra u n k o h le n .  A nh altisch e  K ohlen- 
w erke  in F rose  i. A n lia lt. Y om  9. J u l i  1895.

Der V erkokungsofen  besitz t e inen  cen tralen  H eizkanal A, 
u rch  w elchen  d ie  aus dem  unteren  T e il de r Iletorie  B

au stre ten d en  brennbaren  Seliw elgase nacli dem  S chornste in  D 
g e langen , naehdem  sie vorher d ie  Ile to rte  B e rst von aufsen 
u nd  dan n  von innen  beh eiz t hab en . E  is t e in e  bei Beginn 
d e r V e rk o h lu n g  notige F eu eru n g .

K I .  18 . N r. 86 149. H e r s t e l l u n g  v o n  E i s e n -  
l e g i e r u n g e n .  Y on F. Schotte  in B erlin . Vom 18. Nov. 1892.

Z u r H erstellung  von L eg ierungen  des E isens m it N ick el, 
M angan, A lum in ium , Chrom , W olfram  u. s. w. w erden  
le tz te re  im  m eta llischen  oder aucli ganz  o d e r te ilw e ise  im  
o x y d i clien Z u stan d e  m it dom aus p u lv e r is ie rte r  K ohle oder 
Koks und  K a lk b re i bestelienden K o h luugsm itte l des P a ten te s  
Nr. 74 819 gem iseh t und  d ann  dein E isen  zugesetzt.

K I .  2 7 .  N r. 85 460. R u n d s c h i e b e r s t e u e r u n g  f i i r  
K o m p r o s s o r o n .  V on G. A. Schulz  in W u rzen  i. S. 
V om  23. Sep tem ber 1895.

Die R u n d sch ieb ersteu eru n g  ist m it dem  K olben k  eines 
L u ft- oder G asregula lors d e ra r t  v e rb u n d en , dafs, so b a ld  der

D ruck im  K o m p resso rcy linder g le ich  dem  D ruck  im  D ruek- 
raum  w ird , zufo lge d e r du rch  den  D ruck d e r L uft oder 
des Gases h e rb eig efu h rlcn  S te llu n g  des K olbens des D ruck- 
reg u la to rs  d e r  U e b e rtr iit  des Gases o d e r d e r L uft durcli 
OefTnen des A uslafsschiebers v  li in  den  D ruckraum  statlfindet.

K I .  4 0 .  N r. 85 813 . V e r f a h r e n  u n d  V o r r i c h t u n g  
z u r  E l e k t r o l y s e  i m  S c h m e l z f l u f s .  V on  F . H ornig in 
T a u c h a  bei L e ip z ig . V om  12. M ai 1895.

Um  bei de r E lek tro ly se  schm elzfliissiger V erbindungen  
e ine g u te  A b d ich tu n g  des D eck e lran d es u n d  des Sclunelz- 
gefafses, sow ie  e ine  sichere  Iso lic ru n g  des crsteren  gegen 
le tz te res zu erz ie lcn , w ird  der obere  T e il des Schm elz-

gefafses Z m it e in e r K iih lv o rrich tu n g  G versehen. Hierdurch 
w ird  an dem  G efafsrande V  e in e  e rs ta rrte  K rusle des ge* 
schm olzenen  E lek tro ly tcn  erzeu g t, d ie  den  Deckel D mit 
dem  G efafsrande V  lu ftd ich t v e rb in d e t.
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Marktbcriclite.
Essener Borse. Amtlicher Kursbericht vom 18. Mai 

189G, aufgestellt von der Borsen-Kommission.
K o l i i c n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s ,  

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 
Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Ga s -  u n d  F l a m m k o l i l e :
a) G asforderkohlc.........................  9 ,5 0 — 10,50 J L

b) Gasflamraforderkohle . . . 8 ,0 0 — 9,00 „
c) Flammforderkohlc . . . .  7 ,7 0 —  8,20 „
d j S tiic k k o lile ................................  12 ,0 0 — 13,00 „
e) H a lb g c s i e b t e .......................... 11 ,00 — 12,00 „
f) Nufskolile gew. Kom 1 |  _ 1 1 5 0 _ 13)00 ^

„  „ III . 9 ,5 0 — 10,50 „
„ IV . 8 , 0 0 -  9 ,00 „

g) Ńufsgruskohle 0 — 30 mm . G,00— 7,00 „
0 - G 0  „ . 7 , 0 0 -  7 ,50 „

li) Gruskohle ...............................  4 ,5 0 — 5,50 „
II. F e t t k o h l e :

a) F iirderkolile............................... 7 ,5 0 — 8,50 „
b) Bestinelicrte Kohle . . . 8 ,5 0 — 9,50 „
c) S tiic k k o lile ................................  12,00 — 13,00 „
d) Nufskolile, gew. Kom 1) _ 1 1 0 0 _ 12i00 „

» )) ) ___
„ „ „ III . 9 ,0 0 - 1 0 ,0 0  „

„ IV . 8 , 0 0 -  9,00 „
e) K o k e k o h le ............................... 6 ,5 0 — 7,00 „

III. M a g e r e  K o h l e :
a) F i i r d e r k o l i l e ........................  7 ,0 0 — 8,00 „
b) „ aufgebesserte,je nach

dem Stiiekgelialt . 8 ,5 0 — 10,00
c) S tiic k k o lile ................................1 1 ,0 0 — 13,00
d) Nufskohle Korn I . . .  IG,00 — 18,00

„ II . . • 1 8 ,0 0 -2 0 ,0 0
o) F o rd e rg ru s ................................ G,00— 6,50
f) Gruskohle unter 10 mm . . 4 ,0 0 — 4,50

IV. Kokę:
a) H ochofenkoke '..........................11,50
b) G ie fse re ik o k e ..........................1 3 ,5 0 — 14,50
c) Brechkoke I und II . 14 ,0 0 — 16,00

V. Br i ke t t s :
Briketts je  nach Qualitiit . . 8 ,5 0 — 11,00 „

Die giinslige Marktlage liiilt an. — Niickste Biirscn- 
Vcrsammlung findet am Montag, den 22. Juni 1896, nach
mittags 4 Uhr, im Berliner Hof (Hotel Hartmann) statt.

-d K o h le m n a rk t  d e r  M itte le lb e . In der abge- 
laufenen Bericlitsperiode war der Kolilenmarkt der Mitlel- 
Elbc nicht frei von Beunruhigungen. Es galt von den
alten meist mit Westfalen laufenden Abschliissen eine er- 
hebliche Zahl der wichtigsten zu erneuern und es war nach 
den schon friiher hervorgetretenen Anzeichen von vornhcrein 
damit zu rechnen, dafs der Wettbewerb in diesem Jahre 
ein besonders liarter sein wiirde. Englische Kohle war 
lebhaft beraiiht, am T-.aufe der Elbe sich neues Absatzgebiet 
zu schaffen; so wurden z. B. englische Stuckkolilen zum 
1 reise von 140 J l. per 10 t otleriert, Gasknhlen zur 
pfompten Lieferung zu 145 J t. und zur Lieferung pro 
Oktober/Dezember cr. zu 162 J L  per 10 I frei Kahn 
Magdeburg. Wenngleicli eine Abscliwiichung in dem Ab- 
satze Westfalens nicht zu verzeichnen ist, so końnte es

»
»
»
»
»
»

»
»
»

infolge des englischen bis zum Harz sich erstrec.kenden 
Wettbewerbs doch nicht ausbleiben, dafs elliclie bisher
ausschliefslięh von Westfalen belieferte Verbrauclisstellen, 
angelokt durch die billigen Notierungen, einem Versuch mit 
englischen Kohlen niiher traten. Indes sind die grofsten 
Absehliisse mit Westfalen in der Hauptsache wieder er- 
neuert. Dic vom Syndikat geforderte Preiserhiihung fiir
Schmiedekohlen Nufs III und IV ist von den Grofs- 
hiindlern in allen .Fallen bewilligt, so dafs sich die
Notierungen derselben auf ca. 88 J L  pro Waggon fiir 
Nufs III und auf ca. 78 pro Waggon fiir Nufs IV be- 
laufen. Auch diejenigen Gasanstalten, welche ihren Bedarf 
im Frlihjahr einzudecken pflegen und mit dem Syndikat
unter Abschlufs standen, haben die Vertriige durchweg zu 
den vorigjiihrigcn Preisen erneuert und zwar iu vielen 
Fiillen unter Erhohung der Mengcn gegen das Vorjahr um 
ein nicht Unbedeutendes. Infolgc guter Beschiiftigung der 
Industrie machte sich bei etlichen Verbrauclisstellen ein 
Mehrbedarf an Kohlen erforderlich. Was das Platz-Ge- 
schuft in biihmischen Braunkohlen anbelangt, so ist es den 
Streckenhiindlern moglich gewesen, ihre Liiger noch etwas 
zu riiutnen, indem viele Private durch die sich auch auf 
den Monat April erstreckte kuble Witterung gezwungen 
waren, Zukiiufe in lleizmaterial zu inachen. Unter solchen 
Verhiiltnissen \var die Stimmung fiir die Neucinkiiufe, unter 
den Handlem eine animierte und viele haben sich schon 
jetzt herangewagt, grbfserc Mengen heranzunehmen und 
ihre Liiger zu kompletieren, wozu auch die billigen Wasser- 
frachten der jetzigcn Zeit erheblich beigetragen haben. 
Bohmische Braunkohlen der besten Marken werden zu ca. 
50 Pfg. pro Ctr. ab Kahn, beziehungsweise zu ca. 60 Pfg, 
pro Ctr. frei Gelafs angeboten und geliefert, wodurch sich 
eine merkliche Abnahme in dem Absatze in Braunkohlcn- 
Briketts bei solchen Fabriken, welohe nur Kundschaft in 
Hausbedarf haben, gegen die gleiche Zeit des Yorjahres. 
bemerkbar machte. Industriebriketts erfreuten sich dagegen 
einer besseren Nachfrage. Die Wasserverhiiltnisse auf der 
Elbe sind dauernd vorziiglichc gewesen, was natiirlich im 
Gefolge hatte, dafs die Fracliten einen niedrigen Stand 
einnahmen, mit Ausnabme von kurzeń Perioden, in welelien 
sich ein Mangel an kleinen Fahrzeugen bemerkbar machte, 
wodurch die Fracliten natiirlich etwas anzogen. In ober- 
schlesischen Kohlen finden Verkiiufe nur vereinzelt und 
auch dann ausschlicfslich nur bei solchen Handlera statt, 
welche dic Erzeugnisse Schlesiens schon seit langen Jahren 
flihren. Die Zwickaucr Gruben konnen ihre Position nur 
schwerlich behaupten, indem die Kundschaft stark von 
Westfalen umstritten wird. Es diirfte sehr fraglich sein, 
ob die Preisnachliisse, welche Zwickau zu bieten geneigt 
ist, imstande sein wrerdcn, die Kundschaft wieder zu fesseln.

D ie S p e k u la t io n  u n d  d e r  K u p fe rm a rk t .  „W ir 
haben in den letzten vier Monaten schon eine starkę Ilausse 
in Kupfer gesehen, und wenn Nachfrage und Produktion 
den Markt bestimmen, so wird diese Tendenz anhalten, 
und wir diirfen dann giinslige Zustiinde fiir den Rest des 
Jahres erwarten", so aufserte sich jiingst der Vorsitzende 
in der General -  Versammlung der Rio Tinto - Mine. 
Das Bedingungswort, das er gebrauchte, ist bezcichnend 
Tur die Zustiinde, welche den Kupfermarkt zu be- 
herrschen pflegen. Die natlirlichen Kriifte von Angebot 
und Nachfrage erhalten dort hiiufig genug Verschiebungen 
durch aufseihalb liegende Elemente; es giebt kaum ein 
anderes W arengebiet, auf welchem sich die Biirsen-
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Spekulalion so oft und so eindriicklich versucht hat, wie 
auf dcm Kupfermarkt. Die Erkliirung. fiir diese Erscheinung 
liegt wohl in dem Umstande, dafs der im allgemeinen den 
Ausschlag gebendc Teil der Produk'ion io verhaUnism!tfsig 
wenigen llandcn yereinigt ist. Drei Werke, die Anaconda-, 
dic Calumet- and Hecla- und die Rio Tinto-Mine haben 
1895 zusammen allein 109 937 t Feinkupfer crzeugt oder 
beinahe den dritten Teil der auf 334  105 t ermittelton 
Welterzeugtmg fiir das Jnhr. Die •Produklionsfiiliigkeit 
dieser drei Werke ist aber eine bei weitem grSfsere ais 
ihre wirkliche Herstellung; sie mufs beschrankt werden, 
um den Markt mit Ware nicht zu iiberschwcmmen, sie 
kann aber auch ■ nach dem Willen weniger leitcnder Miinner 
pliitzlicii eine starkę Ausdehnung crfahren. Aber die Ver- 
handlungcn. welche im Friihjahr 1895 zwischen den arneri- 
kanischen und europiiischcn Gesellschaften fiir eine neue 
Vereinigung behufs Vergewaltigung des Prinzips von Arigebot 
und Nachfrage gepflogcn wurden, zerschlugen sich damals; 
man hatte die Lehrcn aus dem Rrachc des Kupferrings 
noch in zu frischem Angedcnkcn und liefs den Markt frei. 
Eine miiciitige Gruppe versuchte sieli statt dessen an dem 
Zinnmnrkte und hat bisher ein nichts weniger ais giiinzendes 
Gcschiift damit gemacht. Wenn wir annehmen, dafs nicht 
wieder, wie friiher der Fali gewesen, die offiziellen 
statistischen Zahlen dadurch illusorisch sind, dafs grofsere 
Mengen des Metalls von Spekulanten in den Kupfer-Borsen- 
werten aus dcm Verkehr gezogen und unter geheimem 
Verschlusse gehalten werden, so hat seit Jahresfrist der 
Konsuin in Kupfer die Produktion mcrklich tiberlróffen. 
Die sichtbare Versorgung zeigte am 15. April d. J . nur 
noch 39 551 t Feinkupfer gegen 53 780 t am 15. April 
1895, also einen Riickgang um nicht weniger ais 14229  t 
gleich 2 6 */2 pCt. und dies trotzdem dic Weltproduklion in
1895 eine Vcrmehrung um 9600 t gegeniiber dem Vorjahre 
gezeigt hat. Es ist dies dem giinstigsten Stande der euro- 
paischen Miirkte zuzuschreiben, vcranlafst seinerseils durch 
die. reichlichere Yerwendung des Metalls im Zusammen- 
hange mit der besseren Gestaltung aller Metallgewerbe, 
namentlich fiir Eisenbahnmaterialien nnd elektrische An
lagen. Den amerikanischen Produzenten wurde es unter 
solchen Umstiinden moglich, ihren Ueberschufs nach Europa 
abzuwalzen, und thatsiichlich hat der amerikanische Kupfer- 
export nach unserem Weltteilc in den letzten neun Monaten 
58 3G4 t oder 6500 t mehr ais in den niimlichen neun 
Monaten des Vorjahrs betragen. Die weitere Lage des 
Artikels hiingt, da man eine Fortdaucr des giinstigen Ver- 
brauchs in Europa wohl annehmen kann, und auch der 
amerikanische Markt sich allmahlich wieder aus seiner 
Lcthargic aufraffen diirfte, haupisiichlich davon ab, ob die 
Borsenspekulation sich weiter von dem Kupfermarkte fernhiilt. 
Sie hat augenblicklich ein Hausse-Interessc; denn nicht nur 
ist Kupfer seit Jahresfrist um iiber 5 L .  per Tonne gesliegen, 
auch Rio Tinto-Aktien stehen 2 0 3/ i ,  verglichen mit 123/i  
medio April 1895. (Reuters Finanz-Chronik.)

Sulnnissioneii.
28. Mai d. J., vormittags 11 Uhr. Amt s g e r i c h t  

L a b i a u .  Lieferiing von 1000 Ctr. Steinkohlen. Ver-

siegelte OITurtcn mit der Aufschrift „Kohlenlicferung" sind 
dem ersten Gerichtsschreiber SchietTerdecker in der hiesigen 
Gerichtskasse einzureichen.

30. Mai d. J., mittags 12 Uhr. F i n a n z - D e p u t a t i o n  
H a m b u r g .  Liefcrung von ca. 1052 cbm Steinkohlen. 
Rencktierende haben ihr von zwei in Hamburg ansassigen 
Biirgen milunlerschriebenes Anerbieten bei der Finanz- 
Deputation in gesehlosscnem Briefe einzureichen. Der Brief 
mufs sowohl auf der Aufsenseite, ais auch am Kopfe des 
Schreibens selbst in hervortrctender Weise mit Nr. 96 be- 
zeichnet sein.

30. Mai d. J., mittags 12 Uhr. F i n a n z - D e p u t a t i o n  
H a m b u r g .  Liefcrung von ca. 902  cbm Steinkohlen. 
Reflektierendc haben iiir von zwei in Hamburg ansassigen 
Biirgen mitunterschriebenes Anerbieten bei der Finanz- 
Deputation in geschlossenem Briefe einzureichen. Der Brief 
mufs sowohl auf der Aufsenseite, ais auch am Kopfe des 
Schreibens selbst in liervortretender Weise mit Nr. 95 be- 
zeichnet sein.

30 . Mai d . J .,  mittags 12 Uhr. F i n a n z - D e p u t a t i o n  
H a m b u r g .  Liefcrung von ca. 3500  cbm Steinkohlen, 
doppelt gesiebte grobe Nufskohlcn. Reflektierendc haben ihr 
von zwei in Hamburg ansassigen Biirgen mitunterschriebenes 
Anerbieten bei der F inanz-D eputation in geschlossenem 
Briefe einzureichen. Der Brief mufs sowohl auf der 
Aufsenseite ais auch am Kopfe d es . Schreibens selbst in 
heryortretender Weise mit Nr. 94 bezeichnet sein.

1. Juni d. J. S c h l e s i s c h e  K o h l e n -  u n d  K o k s -  
w e r k e  G o t t e s b e r g  i. Schl. Die Dircktion beabsichtigt 
ihren Bedarf an Grubenholzern fiir die Zeit vom 1. Jul i  cr. 
bis ultimo Juni  1897 zu vergeben. Bedingungen steiien 
zur VerfUgung.

3. Juni d . J., nachmittags 4 Uhr. Kgl .  S t r a f a n s t a l t  
F o r d o n .  Der Bedarf a n : 1) ca. 150 t (150  000  kg) 
oberschlesischer Ste;nkohlen und 2) ca. 100 Rmtr. Kiefern- 
Klobenholz 1. Klasse. Zu diesem Zwecke ist Termin auf 
Mitlwocli, 3. Juni  cr., nachm. 4 Uhr, im Betriebsgebiiude 
der Strafanstalt auberaumt. Bedingungen liegen aus, konnen 
auch gegen yorherige Einsendung von 1,50 JL  Schreibge- 
biihr Iiir das Exemplar bezogen werden.

6. J u n i  d . J .  Kgl. R e g i e r u n g ,  Ka s s e l .  Liefcrung 
des Bedarfs von 3001)1 Braunkolilen vom fiskalischen Bergwerk 
auf dcm Habićhlswald, I. Sorte, 1600 hl dergl. II. Sorte, 
500  hl dergl., Stiibbekohlen, 1200 Ctr. lneiierte Steinkohlen, 
2000  Ctr. Steinkohlenbriketts und 36  Rm. zerkleinertes 
Buchen-Scheitholz, soli vergeben werden. Angebotc sind 
cinzusenden. Die Bedingungen konnen eingesehen werden.

6. J u n i  d . J .,  mittags 12 Uhr. F i n a n z d e p u t a t i o n  
H a m b u r g .  Liefcrung von ca. 9968  cbm Steinkohlen soli 
vergeben werden. Bedingungen sind zur Einsicht ausgelegt. 
Reflektierendc haben iiir von zwei in Hamburg ansassigen 
Biirgen mitunterschriebenes Anerbieten einzureichen.

P c r s o u a 1 i e 11.
Professo r P i i s c h e r  in Wra ld e n b u rg  beg ing  am 9. d. Mis. 

das 25 jiih rig c  Ju b ilŚ u m  a is  L eh re r d e r do rtigen  Beigschufe. 
Der S te ig e rv ere in  zu W ald en b u rg  b eg in g  das Ju b iliium  durch 
Y e ran s la ltu n g  e ines Festkom m erses.
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L itb . u, D ru c k  v o n  Jo s . F ed te r , E asen-R uhr.

„Gliick auf“, Berg- und Htlttenmannische Wochenschrift 1896. Nr. 21. rpa£ ^ -y

M asclune lle  Streckenforderung mit Oberliegendem Seile  ohne Ende, der Zeche Roland bei Oberhausen, Rhld.



Fig. 8.
Aufriss der Rtickleitsebeibe. 

Endstation.

Fig. 12.
Aufriss der Seilcurvenfiihrung. 

Ansicht von A aus.

Fig. 7.
Aufriss des Maschinenraumes,

Fig. 13.
Anschlagspunkt 4.

^Grundriss de 
fSeilcurvenftthr 

bei Punkt I
Fig. 4.

Schnitt C D
Fig. 3.

Schnitt A B.

S i t i L c c t i o n s i Fig. 6.
Ansicht der Spannyorrichtung.Seilschloss
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M ccssstab  1  ‘ S 000.
Gnmdriss des Maschineuraumes. 
Im Quersohlag Nr. 1, Punkt I.

Maassstab 1 : 10 fur das Seilschloss,
1.o ni.

Manssstab 1 : 200 fiir die Forderanlage.

k

Lith. und Druck von Jos. Podtcr, EsFscu-Huhr.


