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Ais vor nunm ehr fast 8 Ja h rc n  an den Yerfasscr 
die Entscheidung lie ran tra t, fiir die D avidgrube bei 
Conradsthal eine 2730  m lange m ascliinelle Strecken- 
fdrderung zu schaffen, w urde wegen des zu hohen Kosten- 
punktes von der V erw endung einer scliweren K ette ab- 
geschen und ein Y ersueh m it einem schwebenden 
„ g l a t t e n  S c i l e “ gem acht.

Obgleich die E rfahrungen nach dieser R ichtung nur 
geringe und w enig erm utigende waren. so gelang es 
doch, diese erste grijfsere S treckenfórderung Deutschlands 
mit schwebendem g l a t t e n  Seile ohne Ende sehr einfach 
und betriebssicher auszugestalten. E ine Beschreibung 
der Anlage ist im  B and 39 der Zeitschrift fiir das Berg-, 
Iiiitten- und Salinenw esen im  prcufsischcn S taate Scitc Tó,
u. ff. erschienen und diirften die crziclten Betricbsrcsultatc 
his je tzt kaum  von einer anderen Fdrderanlagc iiber- 
trolFen worden sein. Es sei h ie r nebenbei bem erkt, dafe 
auf der Ilau p ts  trocko iiber T age das erste Seil 7 Jahre 
im Betriebe gewesen ist.*)

rrotzdem  mm, wie in  den F achb lattern  wicderholt 
ausgesprochen worden ist, die V ortcile bei Yerwendung
> on glatten Seilen der schweren K ette  gegeniiber erheblich 
ins Gewicht fallen, so sprachen bislang doch immer noch 
gewisse Vorteile fiir die letztere. ll ie rz u  gehorte ganz 
besonders die aufserst leichte und fiir das Bcdicnungs- 
personal sehr wichtige, sichere Bedienung der Fdrdcr- 
anlagen. K ein A nschlager h a t fiir die K uppelung zwischen 
Kette und W agen einen anderen H andgriff notig, ais dic 
einfache Fortbew egung der W agen au f horizonlaler Bahn,

desłi^iłPer ,^*nwe’s auf die Conradsthaler Seiifiirderung erfolgt
a ’ n*ue Anlage auf der cons. Fucbsgrube theoretisch

die ers*e,ren Sleicht, und deshalb in vorliegender Abhandlung nur
gesc lehenen Yeranderungen berucksichtigt werden sollen.

wobei die Schienenbalm  gar n icht betreten zu werden 
brauclit; nocli einfacher und sichcrer ist das Liisen der 
W agen von der K ette, welches sich bekanntlich voll- 
stiindig selbstthiitig ohne jeglichc menschliche Beihiilfe 
durch einfaches Ilochfiihren der K ette Yollzieht. D ies 
ist besonders wichtig beim Durchfahrcn von K urven und 
bei dem V orhandcnsein von m ehreren Anschlagspunkten, 
die gleichzeitig bedient werden miissen. Es ist h ier an 
jedem  einzelnen A nschlagspunkte nur je  ein Anschlager 
notig, w elcher die leeren Gefiifse durch eine selbstthatige 
W eiche nach B edarf abzieht und dic beladenen dcm 
VolIgeleise zulaufen liifet, w oselbst sie Yon der Ket(e 
erfaiśt und  an je d er S telle mitgenomm en werden.

D ieser ganz erheblichen V orteile der E rsparnis von 
M enschenkraften und der personlichen Sicherheit des 
Bedicnungspersonals erlreute m an sich bis je tz t bei 
A nw cndung von Seilen n icht; denn sofern eine Seil- 
gcschw indigkcit vón 1 ni per Sekundę und m eist noch 
eine geringere angenom m en wird, mufs (abgesehen von 
den F iirdcrungen m it geringer L eistung) bei den K noten- 
seilen an den A nschlagspunkten im m er ein K noten ab- 
gew artet w erden, wozu der A nschlager fiir den vollen 
W a gen m it diesem auf der Schienbahn sich Yorwarts be- 
wegend das Seil beobachtet, w ahrend der leere W agen 
indessen von einem zw eiten A rbeiter abgezogen wird. 
Bei der Y erw endung von glatten Seilen m it kurzeń 
K e ttc h e n , welche um  das Seil geschlungen werden, 
m iissen bei den A nschlagspunkten ebcnfalls mindestens
2 A nschlager sein, welche sich zudem  fast bestiindig in 
den Schienenbahncn bewegen, ebenso sind bei den 
K lauenkuppelungen 2 A nschlager an jedem  Anschlags- 
orte erforderlich.
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A u d i bei den Seilfbrdcrungcn m it den gew ohnlichen, 
sich in ilircn Lagern drehenden n j^fbrm igenM itnehm er- 
gabeln werden an jodem  A nschlagspunktc 2 A rbeiter 
erforderlich sein, -welche dic Losung beobachten, dic 
Gabeln richtig stellen und das Seil w ieder liineinlegen.

D a also zur Bedienung der b isher bekannten Scil- 
fordcrungen eine ganze Menge von Ilandgriffcn notig sind , 
welche wiederum cin fortgcsetztcs Auflialtcn der Bedienungs- 
m annschaften in den Gclcisen bedingen, so w ar der 
Verfasser vor allcm darauf bcdacb t, die Bedienung der 
Seilforderungcn ebenso einfach zu gestaltcn, wic dicjenigen 
der K cttenforderungcn. Inw iew cit es nun  gelungen ist, 
eine m aschinelle S trcckenforderung m it schwcbendem  
„ g l a t t e n "  Seile ohne Ende zu scliafTcn, w elche a l l e  
V o r t e i l c  d e r  S e i l f b r d c r u n g c n  m i t  a l l e n  V o r -  
t c i l e n  d e r  K e t t c n f b r d e r u n g e n  r e r e i n i g t ,  das 
w ird aus nachsteliender Besclireibung crsicbtlicli sein.

W ie der beiliegende S ituationsplan auf-Tafcl I  zeigt, 
beginnt die 1940 m langc Soilfbrdcrstrcckc au f der zweiten 
T iefbausohlc der cons. Fucbsgrube ca. 50 m nordlicli 
des Julius-S chacbtcs im Qucrsclilag I, folgt diesem bis 
zur Ilauptfbrdcrstreckc im  ersten Flotze und endigt im 
wesflichen Y erlaufc derselben bei Qucrsclilag V.*)

E ine spatcrc V erlangcrung bis Quersclilag V I ist vor- 
gesehen und beziehen sich dic nachstchendcn Bc- 
reclinungen und Angabcn iiber Scliiencńcrhbhungen der 
Geleise au f dic projektiertc Gesamtliingc der Fordcrstreeke 
Yon pptr. 2400  m. D as Strcckenstiick zwischen den 
Querschl;igcn V  und Y I diirfte geradlinig verlaufcn.

Es sind ach t A nschlagspunkte yorhanden und zwar 
in den Schnittpunkten des Qucrschlags I  m it dem 12., 
8., 4. und 1. Flotz, ferner in der Grundstreckc im 
ersten Flbtz bei den Q ucrschlagen Nr. 2, 3, 4 und 5. 
D er Qucrschlag I  b ildet m it der G rundstreckc im ersten 
F lbtze einen W inkel yon 95 °, w elchcr m it Losen des 
Seiles yerm ittclst einer K urve yon 3,5 m Radius durch- 
fahren wird. Aufserdem befinden sich in  der H aupt- 
forderstreckc noch folgende flachc K uven, wclche ohne 
Loscn des Seiles und o h n e  j c g l i c h o  K u r y c n r o l l c ,  
sondern nur durch entsprcchcndc E rhbhung der Schienen 
von den W agen  durchlaufcn w erden:

a) zwischen Q uerschlag 1 und 2 K urve 2 m it 2 0 1 '  
scitlicher A blenkung und 600 m  Radius.

b )  zw ischen Quersclilag 2 und  3 K urvc 3 mit 1 0 30 z  
scitlicher A blenkung und 600 m  R adius;

c) w cstlich Q ucrscblag 3 K urve 4 m it 8 0 45 * seit- 
licher A blenkung und 400 m R a d iu s ;

d) iistl. und  wcstl. Querschlag 4 K urvc 5 mit 2 1 0 
20 ~ scitlicher A blenkung und 400  m Radius;

e) westl. Q uerschlag 4 K urve 6 m it 1 6 °  5 “ scitlicher 
A blenkung und 500  m  Radius.

*) Die Inbetriebsetzung des Teiles zwischen Quersch!ag IV 
und V steht binnen kurzem bevor, weshalb derselbe in Yorliegender 
Beschreibung berflcksiehtigt worden ist.

D ic Gesam tablenkung der Schienenbalin zwischen 
den K urven 3 und 5 betriigt somit 4 6 °  1 0 'i .

D ic 65 mm hohen Grubenschicnen sind m it Laschen 
yerbunden; die Spurw citc der Geleise betriigt 480 mm, 
bei einem M ittenabstand von 880 mm; zwischen den 
sich begegnenden 1,6 m  langcn, 1 m hohen und 750 mm 
brciton Grnbenwagen blcibt somit ein freier Spiclraum  
von 130 mm. D ic W agen haben gewbhnliche Achscn 
von 33 mm Schcnkelstarke; die Stahlriider besitzen einen 
D urchm esser yon 360 mm und einen gegenseitigen M itten
abstand yon 400 mm. D ic W agen tragen an der S tirn- 
seitc je  zwei rechteckige Ocsen, welche zur Aufnahm e 
der M itnehm er dicncn (Tafcl I I . Fig. 1 und 2).

In  dcm Lcergelcisc sind kurz vor K urve 1, sowie 
vor den A nschlagspunkten 5, 6, 7 und 8, im Vollgeleise 
dagegen kurz vor K uryc 1, sowie vor den A nschlags
punkten 3, 2 und 1 je doppclte schiefc Ebencn cin- 
gebaut, dam it dic W agen sich selbstthiitig vom Seile 
losen konnen und nun dic K urvc 1 frei durchlaufen 
oder an den A nschlagspunkten nach B cdąrf durch dic 
h ier in das Geleis eingeschaltenen selbstthatigeri W eichen 
aus der Fordcrstreeke hcrauslaufcn.

In  der K urvc 1 sind sowohl im L cer- ais im Voll- 
geleis dic iiufscrcn Schienen um  50 mm gegen die inneren 
erhoht. D agegen betriigt die E rhohung der inneren
Schienen gegen dic aufscrcn

a. im  L c c r g c l c i s  b.  i m  Y o l l g c l e i s
in der K urye 4 75 mm in der K urve 6 25 mm
» » » 5 90 „ „ f) 5 30 „
» » » ^ » » » 4 90 „

n » » ̂  35 „
» » >• 2 45 „

Z ur grofseren S ichcrheit beim  D urchfahren der Kuryen 
sind hblzerne Zw angsschienen in dcnsclben angebracht, 
im iibrigen sind aber K urycnrollcn  n icht yorhanden, 
sondern cs is t die S trecke in ih rer ganzen B rcite und Hohe 
yollstandig frei.

D ie Grubenw agcn w erden in A bstiinden von je  18 m 
m ittelst des selbstthiitigen, d. i. das Bctriebsseil ohne 
jed e  Bcihiilfc fassenden und auch w ieder frcilasscndcn 
paten tierten  M itnehm ers D. R . P . Nr. 64 124, welchcr 
in Nr. 65, Jah rg an g  1892, der Zeitschrift „Gliickauf'1 
und in D inglcrs Jo u rn a l, Jah rg an g  1892, I le ft 11, Seite 
252  u. ff. niiher beschricbcn ist, und  w elchcr in Tafcl II  
F ig. 1 — 4 skizziert ist, angcschlagcn. Ais Forderseil 
d ient cin 17 mm starkes, ex tra ziihes Stahl-Drahtscil 
von 1,6 m m  D rah tsla rke und 100 kg Bruchfestigkeit 

au f 1 qmm. D asselbc w urde von der F irm a Felten 
und G uilleaum e in M iilheim  a. R h. goliefert.

D ie óO pferdige B etricbsm aschinc steh t bei Anschlags- 
pun k t 1 (Tafel I I  F ig . 5 — 7), rcehtw inkelig  zur Forder- 
streckc; sic ist zw cicylindrisch und  h a t Kondensation. 
E in  doppeltes R iidcryorgelegc m it W inkeiziihnen setót 
die 2 ,5  m  grofse, v crtik a l ęingebaute Seil-A n tr ieb ssch cib c  

in Bew egung. L etzterc b esitz t n u r  eine, spitz nacli
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Unten zulaufende Seilrillc, dic m it cincm Ilan fsc il ge- 
fiittcrt ist und von dcm  B etricbsscil in  wenig m ehr ais 
der halbcn Peripherie  der T riebscheibc urnfafst wird. 
D as im ablaufcndcn Seilaste eingeschaltete Seilsparin- 
gewiclit, welclies sich ycrtikal 4 m  auf- und nieder- 
bcwegen kann, betriigt nu r 500 kg.

Trótz der grofsen L ast, wclclic an dcm Bctriebs- 
seilc hangt, liat der Y erfasser von der V erw endung einer 
m chrrilligcn A ntricbsschcibe deshalb A bstand genommen, 
weil diese, an und fiir sich sehr schwer und kostspielig, 
bei mangelluifter A ufm erksam kcit m it der Z eit zu den 
besten Scilstreckm aschinęn werden und ein haufiges 
Yerktirzen des Seilcs vcrursaclien, un te r Umstiin3en 
sogar Briiclic der Triebscheibc veranlassen. Aufscrdem 
bietet das gu t in  dic Seilrillc eingelegte Hanffutter, 
welches nebenbei dic Scile aufserordcntlich schont, ein 
so vortcilhaftes R cibungsm om ent fiir das Betricbsscil, 
dafs das Seil-Spanngewicht,welches allein zu r Erzielung 
jeder gcwiinschten Spannung ausrcicht, auf ein Minimum 
herabgesetzt werden kann. Endlich aber liifst sich dic Bc- 
lastung derart bem essen, dafs bei cintrctenden Ent- 
gleisungen etc. au f der S trecke ein Rutschcn der 
Schcibc unter dem Seilc stattfindet und dadurch grofserc 
Ungliicksfalle verm icdcn werden.

V erw endet m an sogcnanntc DilTcrcntialantriebe, bei 
wclchen nur diejcnige Seilrillc fest m it der Triebachse 
Ycrbunden ist, au f welche das Seil zuerst aufliiuft, die 
iibrigen Rillen aber beweglicli sind, so hat natur- 
gemafs die erstc Seilrillc die ganze A rbeit zu leisten, 
wiihrend dic iibrigen ais toter B allast m itgeschleppt 
werden; sie sind deshalb p rak tisch  zu  entbehren, da cinc 
Scilspannung und somit. eine grofserc R eibung durch sic 
nicht erzielt w ird.

Siimtliche A blcnkungs- und  Gcgenrollen haben 
mindestens den GOfachen Seildurchm esscr. D ie Gegen- 
seheibe am Ende der Forderbahn ist au f einem vier- 
riiderigen W agen verlagert (Tafel I I  Fig. 8 — 9), wclcher 
auf einem 9 m langen Schienengeleisc ruht, so dals 
18 m Hangeseil h ierdurch beseitig t werden konnen. 
Das Antriebsseil ha t sich bis je tz t nach einem neun- 
nionatliehcn Betriebc nur G m  geliingt und diirfte nach 
den bisherigen Erfahrungen m indestens cinc 5 — Gjahrigc 
Betricbsdauer e rre ich cn !

An den A nschlagspunktcn 5, 6 und  7 im Lccrgcleise 
und an den A nschlagspunktcn 2 und 3 im Vollgelcisc 
sind bewegliche Rollcn R  angebracht, m ittclst derer das 
Betriebsseil gehoben w ird, sofern cin Loscn der Wagen 
an diesen Stellen beabsiclitigt ist. (F ig . 10 u. 11.)

Der Betrieb ist nun folgender: D ie vom Schachte 
kommenden leeren G rubenw agen werden bei Anschlags- 
punkt 1 von einem Schlcpper in  Abstiinden von 18 ni 
an das Seil angeschlagcn, wozu eine au f der Strecke 
angebraelite D istanceklingel das Zeichen giebt. Die 
leeren Grubenwagen gehen bis A nschlagspunkt 4, wo- 
selbst sie sich selbstthatig  vom  Seilc loscn, die Kurve 1

frei durchlaufen und sodann selbstthatig  w ieder vom 
Seilc crfafst w erden (T af. I I , Fig. 12 u . 13). Bei 
Qucrschlag I I  (A nschlagspunkt 5 ) werden von einem 
A nechlager durch Ilochlieben des Seiles m ittelst der 
bcweglichcn Rolle R  und  der sclbstschliefscndenW cichc W  
(Fig. 10 u. 11), nach B edarf sovicl lccre Gefafsc ab- 
g ezogen , ais derselbe yoIIc W agen abschicken will. 
A nstelle der leeren W agen w ird aber jedesm al cin 
bcladcncr un ter das Seil gcschoben, sodafs nun un ter 
B cibehaltung der gleichen W agenabstiindc abw echśelnd 
lcere und beladcne Gefafsc au f dcm Lcergeleis sieli 
befinden. Sind siimtliche W agen abgcschickt, so liist 
der Anschliigcr dic bewcgliche Rolle R  aus und es 
gehen je tz t allc leeren W agen am Anschlagspunkte Yorbei. 
D er Anschliigcr kann sich entfernen, um neue Forderung 
hcranzuholen. E in cinziger Anschliigcr ist im stande, 
bequem 100 bis 120 Grubenwagen pro Stunde an das 
Seil anzuschlagcn.

Bei den A nschlagspunkten G u. 7 (Q uerschlag I I I u .I V )  
w iederholt sich derselbe Vorgang. Auch hier werden von 
je  einem Anschliigcr die leeren Grubenwagen gegen 
beladenc ausgew echselt und letztere dem Leerscil 
iibergeben.

Sehr bem erkensw ert ist noch, dafs der A nschlags
punkt 7 (Q ucrschlag IV ), Fig. 10, in der K urvc 5 
(400  m R ad .) liegt. und  deshalb eine gerade Strecke von 
36 m L ange im Lccrgcleise angelegt werden mufste, weil 
sonst ein A bzug der W agen aus dem um  90 mm sehiefen 
Geleise n icht miiglich gcwescn wiire.

D ic bei dcm A nschlagspunkte 8 (Q ucrschlag V ) 
ankom m enden, m it K obie odcr Berge beladenen G ruben
wagen w erden von 3 A nschlagern, welche sich gegen- 
scitig  abloscn, dem  Yollgeleise in gleichen Abstiinden 
iibergeben und die fiir diesen P u n k t bestimm ten leeren 
W agen cbenfalls durch beladcne crsetzt und abgcschickt.

In  Riicksicht au f  den ununterbrochenen Betrieb der 
Forderungsanlagc und das erhebliehe F<irderquantum, 
2 4 0 0 — 3000 Gefiifse pro 10 Stunden, mufs die Zahl 
des Bedienungspcrsonals am Riicklcitungspunktc ais cinc 
iiufserst kleine angesehen werden.

D ie A bzugsw cichen der im Vollgeleise befindlichen 
A nschlagspunkte 4, 3 und 2 (erstes, Yiertes und achtes 
F liitz) dienen dazu, die m it Berge beladenen G ruben
w agen an diesen Stellen abzuziehen, welclie alsdann 
a u f diesen Flotzen versetzt werden. D as Abziehen der 
Bcrgewagen vom Seile erfolgt genau wie das Auswechseln 
der leeren Gefiilśe gegen beladene; an diesen 3 P unkten 
w ird aber anslelle der gcfiillten Bergewagen cin leeres 
bezw . ein m it K obie beladenes Gefiife unter das Seil 
gcschoben, wclches bis A nschlagspunkt 1 m itlauft und 
von dort zum  Schachte gelangt.

D er A nschlagspunkt 4 liegt, w ie die F igur 13 zeigt, 
in  K urve 1, an je d er Seite derselben befindet sich ein 
W iirter; diesclben wechseln die Bergewagen, welche 

, au f das erste F lotz sollen, aus, beobachtcn aber sonst
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n ur das freie Laufert der W agen durch die K urvc, 
regcln cventl. die W agenabstande und sollen bei etwaigen 
Unfallcn, dic —  w ie allerorts — durch fehlerhaftc G ruben- 
w agen verursacht werden konnen, sofort zur H and  sein. 
D ie Gelcise sind in K urve 1 sowcit auscinandcr gclcgt, 
dafs die beiden K urveuw artcr zwischen densclbcn einen 
vollig sichercn Stand haben. —

D a die Bcrgcwagcn abwechsclnd bei A nschlagspunkt
3 und 2 abgezogcn w erden, wclchcs h ier w ieder wic 
bei Anschlagspunkt 5 und 6 durch Ilochhcbcn des Seilcs 
m ittelst einer bewcglichcn Rollc gcschieht, so ist fiir 
bcide A nschlagspunktc zusam m en nur i  Anschliiger niitig.

D ic Erhiihung des Yollgeleiscs bei A nschlagspunkt 1 
betriigt 0 ,7  m ; auch hier crfolgt das Liisen der G rubcn- 
wagen sclbstthatig . D ie au f der fallenden schiefen 
Ebene pptr. 5 0 — 00 m bis zum Ju liu s -S c h a c h t fort- 
cilenden W agen w erden durch einen letzten Anschliiger 
durch cinfaches Abhcbcn der 5 kg schwcrcn M itnchmer 
von diesen befreit, wclclic letzterc sofort w ieder auf die 
lccrcn W agen gcstellt w erden, um  den K rcislauf von 
ncuein zu beginnen.

Z ur Bcdienung der siim tlichcn S A nschlagspunkte 
bezw. der ganzen A nlage ist somit an Pcrsonal er- 
fordcrlich: 1 M aschincnw arter und  11 A rbeiter, von 
denen aber dic bei den A nschlagspunkten 2, 3, 5, 6 
und 7 Bcschiiftigtcn auch  noch zum  Ileranholcn der 
Forderung vcrw endct w erden. W citcrc Kosten erwachscn 
nicht, insbesondere n icht fiir R eparaturen  an K urvcn- 
rollcn und Seilknoten ctc., welche bei Vcrw cndung von 
Knotonseilen durch ih re  Rcgelm afsigkcit dic V erzinsung 
ganz erheblicher K apitalicn  reprusentieren, dic streng 
genom men zu den Anlagckosten gerechnct werden miissen.

Inw icw eit dic K osten fiir R eparaturen der Seilknoten 
eine F iirderanlagc bclasten konnen, ist aus dem Aufsatz 
„D ic  m aschinellc Streckenfiirderung m it elektrischcm 
A nlrieb der Zechc Ew ald bei H crtcn i. W ."  zu ent- 
nchmen. V ergleiche Nr. 13 der Zcitschrift „G liickauf“ 
vom 2S. M arz 189G, Seite 244 u. ff. D ic hier be- 
schricbcnc Fiirderanlagc ist in der Lcistung ungefahr 
gleich dcrjcnigcn au f cons. Fuchsgrube, weshalb der 
Vergleich zuliissig erscheint.

Nach den Seite 248 vcrofientlichten Mitteilungcn 
betragen allcin die A rbeitslohne fiir dic K notenreparaturen 
monatlich 328 dl., d. i. per J a h r  3936 Jl., welcher 
Betrag die Y erzinsung eines K apitals von 78 700 J l .  
darstellt. I lie rzu  kom m t aber noch der B edarf an Ma
teriał ( I la n f  u. s. w .), w elcher pro J a h r  mindestens 
au f 800  — 1000 J L .  zu veranschlagcn ist, da der taglichc 
B edarf an I la n f  4 kg (a  75 P fg .) sicher iiberstcigt, so 
dafs die K notenreparaturen  insgesam t dic Zinscn eines 
zur Anlage zu rcchnendcn K apitals von 9 0 — 100 000 J L  
yerschlingen.

D er Yerfasser h a t bei der neuen Seilfordcranlage 
das friiher bereits bcschriebene System des kontinuier- 
lichen W agcnum laufs (vergl. die Aufsatze des Yerfassers

im  Gliickauf Nr. 89 — 90 vom 14. und  18. Oktober
1893 und Nr. 1 vom 3. J a n u a r  1894) in  grofsem Mafse 
zur A nw endung gebracht und erheblichc Y orteile dam it 
crzielt, denn:

1. Lasscn sich dic W agen an je d er bcliebigen S telle 
der S trecke in cinfaęher W eise durch je  einen 
A rbeiter ein- und ausschaltcn.

2. D as B edienungspersonal kom m t m it dem gehenden 
Zcugc niemals in B criihrung, es ha t aufserhalb 
der Fiirdcrstrccke seinen Stand und kann deshalb 
n icht in Gefahr kom m en. D ie S ichcrhcit fiir das 
Lcben der L cutc ist deshalb eine hohere ais bei 
dcnjcnigen Anlngcn, wo die V crbindung oder das 
Liisen zwischen Seil und  W agen von einer 
m anucllcn Thiltigkeit abhiingt, dic das B etreten der 
Gcleise bedingen.

3. H icrm it in V crbindung s teh t dic Zulassigkeit einer 
griifscrcn Fordcrgcschw indigkcit. D ieselbe betriigt
1,5 m pro Sekunde oder 90 m pro M inutę und 
kann unbcdenklich noch w eiter gesteigert werden. 
D iese G cschw indigkeit diirfte an keiner anderen 
Stelle, wo m ehrerc A nschlagspunkte gleichzcitig 
bedient werden, bislier crrcicht worden s e in !

4. D ic grofsc Fordcrgeschw indigkeit bedingt einen 
raschercn W agcnum lauf; le tzterer beeinflufst die 
Z ahl der Standw agcn un te r dem Scile und dam it 
dic Anlagckosten.

Es sind zum  Beispicl au f  der vorlicgenden 
1940 m langcn Seilfordcrstrccke 194 W agon unter 
dem Seil. Bei 1,5 m G cschw indigkeit pro Sekunde 
le iste t dic Anlage somit 3000  Gefafsc in 10 Stunden. 
W enn ein m it 0 ,75  m  G cschw indigkeit laufendes 
Seil dieselbe Forderm cngo leistcn soli, so gehoren 
dazu 38S Standw agcn un te r das Seil, die Anlage 
verteuert sich also in le tztercm  F alle  um  den An- 
schairungswert von 194 G ruben w ag en ; ein Faktor, 
w elcher im m er bcriicksichtigt w erden solltc, da dic 
un ter dcm Scile stchenden W agen  dem iibrigen 
G rubenbetriebe dauernd entzogen werden und des
halb ncu bcschalTt w erden miissen!

5. D urch  das System des W agcnum laufs wird eine 
absolute B etricbssichcrhcit erreicht, da eine Kreuzung 
von W agen n icht stattfindef.

6. Infolgc der durch den raschcn W agcnum lauf zu- 
liissigen- grofsen W agenabstiindc ist die Yęrwcndung 
yon diinnen und leichtcn Seilen zuliissig, wodurch 
die K onstruktion der m aschinellcn Teilc iiufscrst 
giinstig beeinflufst w ird.

7. D ic Z ah l des erforderlich en Bedicnungspcrsonals 
ist sehr gering.

D iesen aufserordentlichen Y orziigen des W agcn
umlaufs s teh t ais unerheblichcr N achteil die N otw en d ig- 

keit. eines etw as grofseren F iirderw eges fiir dic dcm 
Schachte niiher liegcndcn A nschlagspunkte, sowie eines 
grofseren K raftaufw andes gegeniiber. Der letzterc be-
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trligt im vorliegcndcn F alle  pptr. 5 — 6 Pferdekriifte. 
was einem  M elirverbrauclie an K cssclkolilcn von ca.
6 Ctr. =  1,50 pro lO stundige Schicht entspricht. 
D ieser M cliraufwand an K raft wird sieli in den meisten 
Fiillen noch dadurch rerm indern  lassen, dafs man, an- 
statt wie im  yorliegenden Falle, die gefiillten Grubcn- 
wagen der vorderen A nsclilagspunkte einen grofseren 
Umweg m achen zu lassen, dic leeren Grubenwagen den 
Yorderen A nselilagspunkten von riickw arts zufiihrt, 
wobei alsdann die bcladenen Ccfafee den kiirzesten W cg 
durclilaufcn.

A uf der cons. Fuchsgrubc liefs sieli dieses deshalb 
nicht durchfuliren, w eil die S tab ilita t der leeren Gruben
wagen bei 220 kg Gcwicht, 0 ,48  m Spurw eitc, 0 ,4 ni 
Radstand und 1,4 m Holie des Seilangriffspunktes an 
den W agen iiber Schienenobcrkante eine so geringe ist, 
dals cin D urchfahrcn der KurYcn 4, 5 und  6 in ent- 
gegengesetzter R ichtung ais cs je tz t gescliicht, zu den 
Unmoglichkeitcn geliiirt.

D ie A nlagc zeigt aber zu r Gcniige, dafs bei Auf- 
wendung einiger A ufnicrksam kcit au f eine gute Strecken- 
regulicrung, wic dies bei der K cttcnforderung ais conditio 
sine qua non ohne w citeres V oraussctzung ist, m it dem 
Seilc grofsere S treckenschw ierigkcitcn uberw unden werden, 
ais dies m it der schwcrcn K ettc  moglich und dic Ver- 
wendung von K urycnrollen in flachen K urvcn entbehr- 
licli ist. E s diirfte sich daher in allen Fiillen empfehlcn, 
an Stelle der K urvcnrollcn in flachen K urvcn die Strcckcn 
hier m it einem der S tab ilita t der Grubenwagen ent- 
sprechenden R adius, welclier das D urchfahren ohne 
Liiscn des Sciles noch zuliifet, herzustellen. D ie Kosten 
dieser R egulicrung w erden sich kaum  hiilier stellcn, ais 
der E inbau von K urvcnrollen, dic in der Anlagc und 
durch dic dauernden R eparatu ren  sehr vicl Gcld kosten 
und im Bctriebc kcinc zuverlassigc Siclierheit gewahren.

Nach den vom Y erfasscr w iederholt gcm achtcn Er- 
falmingen geniigt cs Yollstandig, wenn bei den Bc- 
rechnungen iiber dic etw aigen Schienenerhohungen 
hiiclistens eine 2fache Siclierheit fiir das Kuryendurch- 
falircn angenonim cn wird.

An dieser S telle sei es gestattet, darauf liinzuweisen, 
dafs bei der K urvendurchfahrung ohne Losen des Sciles 
und ohne KurvcnrolIen die geringste Spannung des Sciles 
zulassig ist. Bei V cr\vendung von K urvenrollen mufs 
iminerfort eine sehr starkę S pannung vorhanden sein, 
damit- das Seil beim E inhalten  oder A nziehen nicht von 
den Rollen lieruntcrfallt, die j a  bekanntlicli nur einen 
schinąleii R and haben. Infolgcdessen hat man beim 
Durchfahrcn der K urvcn  o h n e  Rollen eine crheblicli 
g e r i n g e r e  R e i b u n g  u n d  somit. eine g r o f s e r e  
S c h o n u n g  d e r  S e i l c  zu erw arten.

Zur Sicherheit des K urvcndurchfahrcns ohne Kurven- 
rollen ist cs, sofern m an den E inbau  eines Strccken- 
scheiders in G cstalt einer S tem pelreilie in den Kurven 
nicht Yorzielit, allcrdings notw endig, dafs immer eine

j geniigendc A nzahl Yon W agen un ter dem Seilc gehalten 
wird, dam it das Seil n icht in  das N achbartrum  hiniiber- 
spielen und die h ier entgcgcnkommcndcn W agen um - 
werfen kann.

M it anderen W ortcn: man rcgclt den Betrieb so, 
dafejdicW agenabstandc im m er genau innegchaltcn werden!

Dieses gescliicht au f der cons. Fuchsgrube und ist 
in der P rax is sehr leicht durchfiihrbar.

Bei den A nselilagspunkten 5, 6 und 7 sind keine 
Standw agcn, die Schlepper sehlagen dic W agen an das 
Seil, sobald sic diesclben heranbringen. Bei dem letzten 
Ansclilagspunkte indessen sind ca. 40 oder m ehr S tand
wagcn Yorhanden, welchc die Schw ankungen in dcm 
Fiirdcrzugang ausgleichcn. Yon hier aus werden dic 
bcladenen Gefafse in rcgclmafeigen Abstśindcn unter das 
Yollscil geschoben. Sind keine bcladenen Gcfafee m ehr 
Yorhanden, so g iebt der A nschlagcr das Ilaltcsignal 
und die Forderung  ru lit solange, ais beladcne W agen 
felilen. D as V crfahren ist cin aufserordcntlicli einfachcs 
und wolil fiir a l l e  vorkom m cndcn GnibcnYerhaltnissc 
anw endbares. Es ist nu r das e i n e  zu beobachten, dafs 
an dem l e t z t e n  A nsclilagspunkte, ganz glcic.h, wo der- 
sclbe auch liegen mag, ob au f der einen oder anderen 
Seite der Strcckc, eine geniigendc A nzahl von Stand- 
wagen Yorhanden ist. Im  iibrigen hat es jeder Betricbs- 
fiihrer in der H and, cventl. un ter P lacierung Yon Stand- 
wagen, die W agenentnalim c an den cinzelnen Anschlags- 
punkten prozentualiter zu regeln, sodafs die Forderung 
w ahrend der ganzen Sehichtdauer ununterbrochen gehen 
kann. A uf dor cons. Fuchsgrube ist dies in vorzuglichcr 
W eise durchgefiihrt und dadurch der Beweis geliefert, 
dafs sich dieses Verfahrcn an allen vorkommendcn Fiillen 
anw enden lalśt. D as zeitweise Leerlaufenlassen einer 
Fdrdcranlage vcranlafst n icht nur unniitzigen Kraft- 
v erb rau ch , sondern auch zwccklose A bnutzung aller 
gehenden Teilc, besonders des Bctriebsseiles. —

Eine sam tliclie A nsclilagspunkte untereinander sowohl 
ais m it der M aschine verbindendc elektrische Signal- 
cinrichtung gestattet, dafe jedes, irgendwo au f der Strecke 
gegebene Signal glciclizeitig an allen Anselilagspunkten 
und bei der M aschinc gehort w ird; ferner ist nebenbei 
eine Tclephonanlage vorhanden, durch welche von jcdcm  
A nsclilagspunkte aus sam tliclie Anschliiger und der 
M aschinenw artergleichzeitig  angesprochcn werden konnen, 
eine E inrichtung, dic einer raschen Yerstiindigung aufeer- 
ordcntlicli Vorschub leistet. Auch diese A nlage ist 
eine V ervollstiindigung der in der erwahnten A bhandlung: 
D ic neue Fćirder- und V erladeeinrichtung auf der Yon 
K ram stasehcn G rube zu Conradsthal, Band 39 , vom 
VcrfaSser beschricbcnen Signaleinrichtung, insofern ais 
durch die B enutzung eines 4adrigen  K abels jed er Be- 
scliiidigung der Leitungsdralite vorgebeugt und nebenbei 
dic M oglichkeit zu teleplionischen V erstandigungen gegeben 
ist, ohne die S ignaleinrichtung abstellen zu miissen. 
Ferner sind h ier dic Relais und dic L okalbatterieen auf
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den einzelnen Stationen in W egfall gckomnien, dafiir 
h a t aber dic bei der M aschine befindliche Ilaup tbatte ric  
von 18 Leclanche-E lem enten eine solcbe Stiirke, dafs 
samtlicho 8 L autcw erke der Strecke glcichzcitig ertonen.

LIII. Gcneralrersammlung des Naturliistoriselien 
Yereins fiir die preufsischen Itheinlande, Westfalen 

urnl den Ilegiernngshezirk Osnahriick.
Z ur diesjahrigen General -  Y crsam m lung, welche 

nach B o c h u m ,  dcm M ittclpunktc d e | westfiilischcn 
Industricbczirkcs, gclegt war, hatten  sich gegen 40  Teil- 
nehm er. Gelebrte und Freunde der W issenscliaft, cin- 
gefunden. Nachdem am M ontag den 25. M ai abends 
eine zwanglose V creinigung der Teilnehm er stattgeliabt, 
croflnctc am ~ folgenden T age um 10 Ulir m orgens 
der Y orsitzendc des Y ereins, O berberghauptm ann a. D ., 
W irki. Gebeim er B ergrat, Excellenz D r. I l u y s s e n ,  die 
V ersam m lung.

Ais crster R edner sprach Prolessor D r. L o b  k e r ,  
D irigen t des K rankenhauses vB ergm annsheil“  in  Bochum, 
iiber einen P a r a s i t  ^ . A n k y l o s t o m a  d u o d c n a l e “ . 
D er zur G attung Strongylus gehorige P arasit maehtc 
sieli in der Niihe Bochums un ter cinigen Bergleuten 
zuerst im  Ja h rc  1892 bem erkbar, w ahrend er in der 
Rheinprovinz bercits seit langcrcr Z eit bekannt ist. 
D er gefiihrlichc P aras it setzt sieli im Darm des 
M cnschen fest, ruft grofse B lu tarm ut bervor, dic, wenn 
n icht reclitzeitig eingegrifren wird, den Tod herbeifiilirt. 
Zudcm  ist es schwierig, in nocli n icht vorgesclirittenem 
Stadium die richtige Diagnosc zu stellcn.

Ankylostom a duodenale w urde zum ersten Małe im 
Ja h rc  1838 von D ubin i in M ailand festgcstellt, nachdem 
er zweifellos von Aegyptcn nach Itaiien  gebraeht worden 
war. Sicbold wics nach, dafs cr zu r Gattung Strongylus 
gehort. Dafs der P arasit w irklich U rsache der schwcren 
B lutverarm ung und des Todes sein konne, wurde crst 
in den Jah ren  1853/54  nachgewiescn.

Charakteristisch fiir den Parasiten ist, dafs er sich 
nur bei E rdarbeitern  findet. Einen gnifseren Unifang 
nahm  dic K ranklieit unter den A rbeitern am St. Gotthard- 
Tunnel an (Tunnel-A  mimie). Spater wurde sic luiufiger 
in Deutschland, U ngam  und Belgien beobachtet und 
zw ar speziell bei zwei A rbeitcr-K ategoriecn: den Zicgel- 
backern und den Bergleuten. Dic Versehleppung in 
dic Rheinproyinz land, wie nachgewieśen, durch belgische 
Bergleute (W allonen ), die im Somnicr Zicgelarbeit 
verrichten, statt. In  deutsehen Bcrgwcrkcn wurde die 
K ranklieit zuerst im Ja h re  1S85 konstatiert.

Im  Ja h rc  1887 trat der P arasit im Aachcner Rcvier 
au f der G rube M aria bei Ilongen  auf, au f der Zeche 
Langcnbrahm  bei Essen w urde cr im Jah re  1886 
nachgewiescn und im Ja h rc  1892 wurde er bei 
einem Bcrgm ann der Zeche Graf Schwcrin bei Castrop 
konstatiert. Yon diesem Z eitpunkt an, in welchem man

cin besonderes Augenincrk au f sein V orkom m en richlete, 
sind im ganzen 26 — 27 Fiille von A nkylostom iasis im 
O berbęrgam tsbczirk D ortm und festgestcllt worden.

E igentum lich ist bei Entstehung der K ranklie it, dafs 
die Infektion zuiiachst n u r bei M annern stattfindct. D er 
Infcktionsherd ist im Grund und  Bodcn zu suclien. D ie 
V erbrcitung des Parasiten  geschieht durch die Exkrem cnte. 
D ie E ier crhalten sich unter T age langcr, w ie iiber 
T age; im W in ter sterben sie rascli ab, ebenso im W asser 
und bei T em peraturcn iiber 45° C.

D ic E inw irkung des W urm es, der sich im oberen 
Teilc des D iinndarm cs lcstsctzt, is t im  Anfang sehr 
mildc, spiiter fiihrt cr B lutvcrarnm ng Iierbci, es ent- 
stchen D arm blutungen und hoehgradige W assersucht und 
schlicfslich tr itt der Tod cin. D er an Ankylostom iasis 
leidende K ranke bekom m t cin eigenartig blasses Aus- 
sehen und klagt iiber M agendruck und M agcnbeschw erden; 
m it U cbclkeit und W iderw illen gegen N ahrungsaufnahm e 
w cchselt ein starkes Hungergefiihl.

D as Ilc ilm itte l besteht in einer. A btreibungskur. In 
den im  Bergm annsheil in  Bochum  beobachtetcn 27 
Fal len sind 3 K ranke w ahrscheinlich an  Ankylostom iasis 
gestorben, in  einem yicrten F allc starb  der P aticn t an 
einer V crletzung. E in Zusam m cnhang m it A. w ar in 
diesem F allc  n u r insofern anzunehm en, ais der Kranke 
sehr anam isch war.

Um den Infcktionsherd des A nkylostom a imm er melir 
einzuschriinkcn und ihn womoglich ganz zu beseitigen, 
m iisse darauf h ingcw irkt w erden , dafs dic gemein- 
schaftlichcn Badcbassins, in  denen eine Infektion statt- 
finden kann , verschw inden, bezw . m ehr und  m chr durch 
B rausebiidcr crsetzt w erden , dafs die Bergleute den 
A bort in der G rube benutzen, dafs die K enntnis der 
K ranklie it m oglichst vcrbrcitet w ird und dafs strenge 
M afsnahmcn gegen Infizicrtc m it Zw ang zur Abtreibungs
ku r ergriflen w erden.

Nacli Schlufs des V ortrages uberreichte Redner der 
V crsam m lung eine A nzahl E sem plarc  seiner Schrilt 
iiber dic A nkylostom iasis*).

Im  Anschlufs an den V ortrag stellte Sanitatsrat 
D r. N i e d c n - B o c l m m  einen a u f der Rekonyaleszenz 
von A nkylostom iasis bcfindlichcn P atien ten  vor, bei dem 
der P aras it cinc spcziellc A ugcnerkrankung yerursacht 
hat :  B lu tungcn  ini A ugenhintergrund. Der Patient
zcigtc den T ypus hoher A nam ie, w achsgclben Teint, 
glanzlosc A ugen und  einen augcnscheinlich hoelist 
geschwac.hten K orperzustand. D r. N icden weist darauf 
lun, w ie n icht sclten zwisclien A ugenlciden und anderen 
innerlichen K rankhciten  cin d irekter Zusammenhang 
bestehe , und  em pfiehlt bei der Untersuchung auf

*) Dic Ankylostomiasis und ihre Yerbreitung unter den Berg
leuten imOberbergamtsbezirkDortmund. Yon Professor Dr. Lob ker,  
Oberarzt des Krankenhauses „Bergmannsheil" in Bochum, i ‘ 
10 lithographischen Abbildungen. Wiesbaden. J. F. Bergmann, loJb.
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Ankylostom iasis cin Bild des A ugenhintergrundes auf- 
zunchm en.

D er sodann sich anschliefscnden Bcgriifsung der 
S tadt Boclium durch dereń O berbiirgerm eister Halin, der 
D anksagung fur dic Bcgriifsungsworte seitens des Vor- 
sitzenden des Vercins Eseellenz Dr. Iluyssen  und der 
durch lctztercn stattfm denden Bcgriifsung des in Ver- 
tretung des R egicrungsprasidenten von Arnsberg er- 
schicnenen Oberregierungsrat* F ornct folgte die Erlcdigung 
der geschaftlichcn Punktc der Tagesordnung.

Professor Ludwig-Bonn erstaltete den Kassenbericht, 
aus dem hervorzuheben ist, dafs der Y erein im Aniange 
des Berichtsjahres 709 M itgliedcr zahlte. Davon sind 
durcli den Tod abgegangen 19, und freiwillig aus- 
getreten 48, w ahrend die Zalil der neu Ilinzugekommencn 
28 betragt, m ithin waren am Schlusse des Berichts- 
ahres 670 M itgliedcr vorłianden. D ie Einnalim c hat 

betragen 11 841 ułC., die A usgabe 8091 und der 
Ucberschufs 3750  JC. D ic R cchnung w urde gepriift 
und der Geschiiftsleitung die E ntlastung erteilt. Zum 
Sektionsdirektor fiir M ineralogie w ird Gcli. Bergrat 
Heufslcr in Bonn gew ahlt, zum Bezirksvorstehcr fiir 
den R egicrungsbczirk A rnsbcrg wird an Stelle von 
Dr. v. d. M ark-IIąm m , der Ehrcnm itglied gcworden ist, 
Bcrghauptm ann T agliehsbeck-D ortm und gewahlt. Berg- 
w erksdirektor a. D. F iillers-Paderborn  w ird zum Bezirks- 
Yorsteher fiir M indcn ernannt. D er Prąsidcnt, Ober- 
berghauptm ann Excellenz H uyssen, w ird durch Zuruf 
wiedergewahlt, ebenso w ird D r. Yoigt, der bereits seit 
liingerer Zeit fiir den inzwisehen verstorbencn Professor 
Dr. B ertkau eingetreten ist, durch Z uruf zum Sekretiir 
des Vereins gew ahlt.

H ierauf sprach der Y orstehcr des berggewerkschaft- 
lichen chemischen Laboratorium s, Bergschullchrcr Dr. 
B r o o c k m a n n - B o c h u m ,  iiber K o l i i  e n s t a u b - E x p l o -  
s i o n c n  u n d  M a f s r e g e l n  z u r  Y e r h i i t u n g  de r -  
s e l b c n .  Der R edner schilderte eingehend die Entstchung 
der Explosionen des K ohlenstaubes und dic in Anwendung 
zu bringenden V orbeugungsm afsregeln.

Bergrat Dr. S c h u l t z - B o c h u m  gab im Anscliluts 
liieran, an der H and einer F lotzkartc, wciterc erganzende 
und niihere M itteilungen iiber das Thcm a.

Der hierinit becndigten ersten Sifzung schlofs sich 
eine Besichtigung der bcrggewerkschaftlichcn Institutc 
an, insbesondere w urden un ter F iihrung des Bergrats 
Dr. Schultz das geologische M uscum , das Schlagwetter- 
Laboratorium und dic M odellsam m lung besichligt. Eine 
Anzahl der T eilnchm er sta tte te  dem „Bcrgmannshcil" 
einen Besucli ab.

Um 3 Uhr begann im Saale der Harmonie das 
Fcstessen; der Abend verein te die Teilnchm er im Stadt- 
Park zu dem von der S tadt Bochum dargebotenen
Konzert.

Am Mittwoch den 27. M ai begannen die Yerhand- 
lungen wiederum in dem oberen Saale der Harmonie.

D er Sekretiir des Yereins, Dr. V o i g t ,  w idmete zunachst 
seinem Vorgiinger, dem am 22. Oktober 1895 ver- 
storbenen Professor Dr. B e r t k a u ,  einen langeren, warmen 
Naęliruf. P h ilipp  B ertkau, aufserordentl. Professor der 
Zoologie an der U niversitiit Bonn, geboren am 11. Ja n u a r  
1849, w ar cin Mann, in dem dic W issenschaft einen 
jener selbstlosen, unverdrossen im Stillen wirkenden 
Gelchrlen verlorcn hat, deren Bedeutung erst zur Yollen 

Geltung und A nerkennung gelangt, wenn sie aufgehort 
liaben zu schaffen, und dann die Liickcn sich fiihlbar 
machen, die durch das Fehlen der bisher so riihrigen 
A rbeitskraft entstanden sind. Neben einer erfolgreichen 
T hatigkeit ais Forscher, durch die er sich au f dem 
Gebiete der Entom ologie einen unverganglichen Namcn 
errungen hat, w ar der griifsere Teil seiner Zeit solchen 
w isscnschaftlichcn A rbeiten gew idm et, deren Friichtc im 
wesentlichen anderen zu gutc kommen, aber von diesen 
ais etwas Gewohntcs und Selbstverstandliches ohne 
besonderen D ank enfgegengcnommen zu  werden pflegen: 
der A bfassung von Jahrcsberich ten  iiber die entomologische 
L ittera tu r und den m iihsam cn Arbeiten im Muscum. 
Dies darf n icht unberiicksichtigt bleibcn, wenn man den 
W crt des M annes richtig  beurteilen will, dessen ganzer 
Lebenslauf nur ein Bild unerm udlichen Flcifses und 
rastlosen Schaffens vor Augen fiihrt. B ertkau habilitierte 
sieli in Bonn im W intersem ester 1874, w urde 1883 
zum aufserordentlichen Professor und 1890 zum Custos 
der Sam m lungen des zoologischen und vergleichend- 
anatom ischen Institu tes ernannt. Bald nach seiner 
Riickkehr nach Bonn fand cr auch Gclegenheit, m it dem 
N aturhistorischen Verein in nahere Beziehung zu treten, 
dem er von 1885 ab seine Kriiftc widmete. 1885 
iibernahm  cr auch noch das A m t des Sekrclars der 
N iederrheinischcn Gesellschaft fiir N atur- und H eilkunde. 
Von friih bis spiit tliatig, wufste er trotz der zum Teil 
reeht zeitraubenden A rbeiten, die ihm neben den anderen 
Aem tern vor allem  seine Stellung ais A ssistent und 
spiiter ais Custos der zoologischen Sammlungen und 
diejenige ais Schriftfiihrer und Bibliothekar des N atur- 
historischen Vereins aufcrlcgte, doch auch noch die Zeit 
fiir um fangreiche litterarische Studien und fiir ein- 
gehende w issenschaftliche U ntersuchungcn zu eriibrigen. 
E r brachte es zuwegc, die fast uncrschopfliche Fiille 
der entomologischen L itte ra tu r —  der bei weitem unfang- 
reichsten im ganzen Gebiete der Zoologie — zu bewiil- 
tigen und stets rechtzeitig zu einem zusamm enfassenden 
Jah resberich t zu verarbeiten. Seine wissenschaftlichcn 
U ntersuchungcn tragen den Stem pel sorgfaltiger, gewissen- 
liafter Focschung, ohne irgendwelclic H ast oder U eber- 
eilung. W enn es hauptsachlich  die Erw eiterung unserer 
K enntnisse des natiirlichen System s der Spinncn ist, 
welche w ir seinen grolśeren A rbeiten verdanken, so hat 
er doch aufscrdem nicht m inder wertvolle Beitriige zur 
A natom ie, H istologie und Biologie geliefert; auch be- 
schriinktc er sich n icht pedantisch au f diese eine Thier-
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klasse, sondern wiihlte, wenn sich ihm  eine giinstigc 
V oranlassuhg dazu bot, den Gegenstand seiner U nter- 
suchung auch gelegentlich aus anderen. Besondere 
K enntnisse erw arb er sich aufserdein noch um die Er- 
forschung der einheim ischen F auna. Tn den letzten 
Ja liren  fiihltc er seine A rbeitskraft erlahm en. Im  Ja lire
1893 stellten sich deutliclie Zeiehen eines schwercri 
unheilbaren G ehirnlcidens ein, und m it dcm Sommer
1894 nahm en seine geistigen und Korperkriifte trotz der 
aufopferndsten ihm zu teil gewordenen Pflegc schnell ab, 
bis ihn am 22. Oktober ein w ohlthatigcr Schlaganfall 
von seinen Leiden erloste.

B crtkaus lauterer, ehrenhafter Charakter, d ieB iederkeit 
seines ganzen W esens, die zuvorkom m ende Liebens- 
w iirdigkeit 'm d F reundlichkeit, m it w elcher cr, wenn 
auch noclt so beschaftigt. doch stets bereit w ar, die 
Schatze seines W issens und seiner rcichen Erfahrung 
den ihn um A uskunft A nsprcchenden m itzuteilen, liaben 
ihm die Achtung und Zuneigung eines jeden erworben, 
der m it ihm  in V erkehr getreten ist. D ie W issenschaft 
aber verliert in ihm einen G elehrten, dessen selbstloser, 
Stiller, nie au f raschen iiufseren Erfolg hinarbeitender 
Flcifs W erke schuf, dereń gediegener Tnhalt ein dauerndes 
ehrenrolles Zeugnis ablegen wird fiir dic Tiichtigkeit 
ihres Verfasscrs.

Dic Anw esenden erhoben sich zu Ehren des Ver- 
Storbencn von ihren Sitzen.

Ilierauf spraeli Bergassessor D r. L. C ren icr-B ochum  
iiber d ic  S p r i i n g e  d e s  w e s t f a l i s c h e n  S t c i n -  
k o h l c n g e b i r g e s .  Ankniipfend an einen vor 2 Jaliren 
au f der P fingstrcrsam m lung des Naturhistorisclien Ver- 
eins in A ltena gchaltenen V ortrag iiber die U e b e r -  
s c h i c b u n g e n  des w cstfalischen Steinkohlengebirges be- 
richtete der V ortragende iiber die Ergebnisse seiner 
neueren U ntersuchungen iiber dic zw eite Ilaup tart von 
V erw crfungen, r.ie quęrschlagig zur Slreićhrichtung ver- 
laufenden S p r i i n g e .  U nter Zuhiilfenahm c von Zeich- 
nungen nnd Modellcn erlau terte er zunachst W esen und 
W irkung dieser Verwcrfungcn, die man im allgemeinen 
ais stcil stehende -Risse innerhalb der Gebirgsschichten 
aufznfassen pflegt, dic n a c h  der Faltung der Schichten 
entstanden sind und bei denen ein I l i n a b s i n k e n  der 
hangenden Gebirgsteile in  d e r  R i c h t u n g  d e r S c h w e r -  
k r a f t ,  also in der Falllinic der Verwerfungskluft, statt- 
gefunden hat. An drei der P rnxis des Bergbaues ent- 
nommenen Beispiclen zeigte der Vortragendc hierauf, 
dafs diese, fiir die grofse M ehrzahl der Spriinge unzweifel- 
haft richtigen A nschauungen nicht in allen Fallen. die 
au f „Spriinge" im eigentlichen Sinnc des Wortcs bin- 
zudeuten scheineni zutreffen und dafs insbesondere in 
solchen Fallen entsprechende Aenderungen an den 
R e g e l n  f i i r  d i e  A u s r i e h t u n g  der verworfcnen Flotz- 
teile Yorzunehmen sind.

An einem den Bauen der Zeche Friederika bei Bochum 
entnom m enen Beispiel wurde gezeigt, w ic unter Umstanden

ein angebliclier Sprung n icht durch ein H inabsinken der 
hangenden Gebirgsteile iń die Tiefe, sondern lediglich 
durch eine H o r i z o n t a l v e r s c h i e b u n g  der durch den 
Rifs getrennten Gebirgsteile erk lart werden k a n n , die 
eine bedeutende seitliche V erschiebung der gefalteten 
G ebirgsschichten o h n e  die fiir Spriinge bczeichnende 
E rbrciterung der M ulden bezw. V erschm alerung der 
Siittel in den hangenden G ebirgsteilen bew irkt hat. An 
eineui ferneren Beispiel von den Zechen T rappc und 
D eutschland zeigte der V ortragende, w ie un te r Um- 
stiinden Senkung des hangenden G ebirgsteils und  gleich- 
zcitige SeitenYcrschiebung einw irken konnen und wie 
sich dadurch das A uftreten dessclbcn Flotzes nebenein- 
ander a u f  beiden Seiten des Risses, aber m it e n t  g e g e n  - 
g e s e t z t e m  Einfalleu erkliiren lafst. In beiden Fiillcn 
Ycrlaufen die Vcrwcrfungcn in bem erkensw erter W eise 
spitzw inkelig  zu dcm Schichtenstreichen.

Einen ganz besonders interessanten F ali b ic tet drittens 
die sog. „W icscherm iih len-S torung" der Zeche H einrich  
G ustav bei Langendreer, die an der einen Stelle einen 
nach Ostcn einfallenden, an der anderen einen nach 
W esten einfallenden Sprung verm uten lafst, an anderen 
Stellen wiederum  g ark e in en  V erw urf aufweist. D iese auf- 
fallcndcn E rscheinungen lassen sich befriedigend erkliiren, 
wenn man eine verschiedenartige A usbildung der F altung  
au f beiden Seiten des R isses n a c h  Enstehung des 
letzteren annim m t.

Aus allem  liifst sich schliefsen, dafs das Studium  der 
anscheinend so einfachen „S priinge" noch m anchc fiir 
W issenschaft und P rax is gleich w ertyolle Ergebnisse 
w ird liefern kiinnen.

N achdeni ais nachstjahriger V ersam m lungsort Saar
brucken bestim m t und fiir das J a h r  1898 Ilagen in 
A ussicht genommen ist ,  schlicfst der Vorsitzendc, 
Excellenz Dr. H uyssen, dic 53. G eneralversam m lung.

Am N achm ittage w urde dic Besichtigung der aus- 
gcdehnten, bekannten Dr. O ttoschen W erke fiir feuerfeste 
P roduktc in D ahlhausen a. d. R uhr Yorgenommen.

Uericht iiber die Dynamit-Ex]>Iosion 
vom 19. Fehr. 1896 zu Johannesburg (Transraal), 

erstattet von der Untersuchungs-Kommission.
fUebersetzung.)

Zufolgc Bcschlusses des „A usluhrenden  Ratcs" 
N r. 143 vom 21. F cb ru ar IS 9 6  und des Auftrages
—  R. 1796. 96 — begann die K om m ission m it ihrer 
offentlich gefuhrten U ntersuchung am 9. M arz d. J ,  
jedoch erfuhr ihre T hatigkeit durch verschiedene Um- 
standc V erzogerungen, so z. B. durch die Notwendigkeit, 
die offentlichen V crhandlungen so anzuberaum en, da& 
die yerschiedencn B eam ten und die M itglieder der 
K om m ission beizuw ohnen in der L age w aren. Ferner 
stand nicht stets ein geeigneter S itzungsraum  zur Yer- 
fiigung und schliefslich tra t infolge der erforderliche
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analytischen D ynam ituntersuchungen ein bedeutender 
A ufschub cin.

D ic das Bew eism aterial enthaltcnden A ktcn sind dem 
B cricht beigefiigt. N ach sorgfaltiger Beweisaufnahme 
und  genauem  Eingchcn au f dic den F ali betreffenden 
Um standc und Thatsachen, sowie au f die einschliigigen 
Gesetze und sonstigen D okum ente, b a t die Kommission 
die Ehre, folgcndes zu berichten:

Am M ittwoch den 19. F ebruar tra t au f einem Seiten- 
gcleise der N icderliindisch-Sudafrikanischen Eisenbahn- 
G eścllschaft bei B raam fontein*) cinc Explosion von 
2214 K isten Sprenggelatine von je  50 engl. Pfund 
N etto-G ewicht cin, welche von den schwcrsten Folgen 
beglcitet war. Um dic U rsache der Explosion zu er- 
griinden, w urden aufser der U ntersuchung der m it dcm 
Fali verkniipften T hatsachen und U m standc auch die 
Gutachten von E xperten , welche von der Kommission 
herangezogen w urden, eingefordert. Es ist trotzdem 
nicht gelungen, die unm ittelbare Explosionsursache lest- 
zustellen, jedoch w eist allcs darauf hin, dafs dieExplosion 
durch N achlassigkeit der beteiligten Parteien , sei es 
durch K om binatjonen ih rer Feliler, sei es durch einen 
einzelnen, crm oglicht worden ist.

Ais interessierte Parteien  sind zu nennen: 1. die 
Niederlandisch - Sudafrikanischo E isenbahn - Gesellschaft,
2. der B estelld icnst-U nternchm er**) und 3. dic Siid- 
afrikanische Sprengstoff-M anufaktorei.

Um m it der N iederliindisch-Sudafrikanischen Eisen- 
bahngesellschaft zu beginnen, so kann die Thatsache 
nicht geleugnet w erden, dafs N achlassigkeit seitens der 
Gcsellschaft sowohl ais ih rer Beam tcn ro rlag  und zwar 
besonders insofern, ais dic S tcllung  der "Weiclie, welche 
das D ynam itgelcise m it den anderen Geleisen verbindet, 
augenscheinlich n icht geniigend iiberwacht war. Alle 
W ahrscheinlichkeit spricht nam lich dafiir, dafs ein 
rangierender Zug infolge falscher W eichenstellung mit 
gewohnlieher R angiergeschw indigkeit in die m it den 
Sprengstoffen beladenen W aggons, w clche gerade ab- 
geladcn wurden, h ineinfuhr und dafs in diesem Moment 
die Explosion erfolgte, und es. mufs die Thatsache, dafs 
die gedachte W eiclie falsch stand, ais die Ursache fiir 
den Zusammenstofs zw isehen dem rangierenden Zug mit 
den Dynamitwagen angesehen w erden. W enn man in 
hetracht zieht, dafs die 10 m it Sprenggelatine beladenen 
Waggons 3*/2 Tag lang un ter sehr miifsiger Bewachung 
an einem P latz stehen gelassen w orden waren, um welchen 
herum Menschen w ohnten, dafs ferner dic Zugangs- 
weiche zu einem derartig  w ichtigen P u n k t weder iiber- 
■waeht noch wiihrend des R angierens durch einen sicheren 
Yerschlufs iestgelegt w ar, so kann nicht geleugnet werden, 
dafs sich die Beam tcn der gedachten Gesellschaft der

*) Stadtteil von Johannesburg.
) Welcher das Abfahren der Guter von der Eisenbahn zum 

"cstitnmungsplatz z d  besorgen hat.

Fahrliissigkeit und N achlassigkeit schuldig gcm aeht 
haben. D ie Kom m ission empfiehlt daher, das D ynam it- 
Seitengeleise sofort nach einem weniger gefahrlichen 
P unk t zu verlegen.

E s ist ferner offenbar, dafs die beziiglich der Be- 
liandlung von gefahrlichen und explosiven StofTen den 
unteren B ahnbcam ten crteilten Instruktionen nicht aus- 
reichende w aren, und dafe auch die Benachrichtigungen 
der Bahngescllschaft, wclche SprengstofTtransporte nach 
und von Johannesburg  betreffen, n icht in der notigen 
D eutlichkeit erfolgtcn. Koomans, der m it der Empfang- 
nahm e des D ynam its an der Station u. s. w. betrau t 
war, h a t augenscheinlich keine genaue K ontrolle iiber 
seine L cute ausgeiibt. Es kann ais festgestellt gelten, 
dafs D ynam it und Zundhutehcn bei friiheren Gelegenheiten 
au f einem und dcm sclben M aulth ierw agenyon der Station 
Braam fontein zum  M agazin iibcrgefiihrt worden sind und 
dafs iifter ais einm al SprengstofT-Kisten von den W agen 
au f die Strafse hcruntergefallen sind. D iese Feststellung 
ist unw idersprochen geblieben und eine W iederliolung 
dieser D inge mufs unbedingt verm ieden werden.

F iir die Bestelldienst-Com pagnic liegen die Ergcbnisse 
der Bew eisaufnahm e giinstig, da dic Kommission zu 
kcinem anderen Schlufs kommen kann, ais dafs ani 
17. F ebruar, ais die Compagnie m it dem Abfahren 
begann, an den M agazinen kein Mann war, welcher die 
G clatinc in Em pfang hatte  nehm en kiinnen. Es ist 
daher eine T hatsache, dafs die Sprenggelatine w ieder 
au f dic Giiterwagen auf der Station zuriickverladen 
worden ist; und 2 Zeugen, deren Aussagen ohne W idcr- 
sprucli geblieben sind, erklaren, dafs dassdbe  zwcimał 
vorhcr bereits eingetreten sei. Es mufs hierbei in 
betrach t gezogen werden, dafs die A ussagen von der 
anderen Seitc (M r. E . L ipperts Angestclltcn, welche in 
dem F alle  interessiert w aren) m it der A bsicht gem acht 
zu sein schienen, diejenigen, wclche den F ehler begangen 
hatten, zu cn tlasten; es bestcht nam lich in den Aussagen 
eine Y crscbiedenheit beziiglich der Zeit, wiihrend welcher 
die M agazinhalter au f ihrem  Posten gewesen sein sollcn. 
E s ist aufser Zweifel, dafs die Explosion nicht ein
getreten w are, wenn der unniitige A ufenthalt seitens 
der Bestelldienst-Com pagnie n icht erfolgt wiire. Es ist 
deshalb im hochsten G rade bcklagensw ert, dafs diese 
Compagnie wegen der winzigen Sum m ę von 3 L .,  welche 
a is . E ntschadigung fiir den Z eitre rlu s t am M ontag den
17. F eb ruar bcansprucht worden w ar, die A bfuhr 
der Sprenggelatine bis zum nachsten M ittwoch aufschob, 
zum al, da die V erhandlungen iiber die 3 L .  sehr wohl 
spiiter hatten erledigt w erden konnen.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahm e ist augen 
scheinlich der A gent der D ynam it-Fąktorei, w elcher die 
von der Bestelldienst-Com pagnie angefahrenen StolTe in 
Em pfang zu nehm en und sicher zu lagern hatte , gleich- 
falls in n ich t geringem  G rade fiir die Explosion ver- 
antwortlich. Es w ar dem A genten wohl bekannt, d a ^
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ein Zug m it Sprenggelatine von der F aktorci angekom m en 
war und am M ontag den 17. F eb ruar abgcladen werden 
mufstc. N ichtsdestow eniger hatten  die M agazinhalter 
an diesem Tage die E rlaubnis erhalten, die M agazinc 
zu schliefsen und fortzugehen Mr. Rutlierfoord, der 
Y ertreter des A gcnten, b a t aucli selbst erkliirt, dafs es 
nieht seiner G cw ohnheit entspriiehe, vor 9 1/ 2 U hr morgens 
W aren zu em pfangen und uberhaupt n icht an P ost- 
tagen, wie von 2 unwidersprochencn Zeugcn ausgesagt 
ist. Es ist dem nach klar, dafs der A gent der offent- 
liclicn Sicherlieit sein A ugenm erk niclit im geringsten 
zuw cndcte, sondern seine A ngestellten nach ihrer Bc- 
ąucm lichkeit handeln liefs. W ie die Bew eisaufnahm e 
ergiebt, sind E ngros-IIandler im allgem einen von G U hr 
morgens bis 5 Uhr nachm ittags zum Enipfang von Giitern 
bereit. In anbetrach t dessen, dafs das A bladen eines 
D ynam it-E isenba linzuges 2 und m itunter 3 Tage in 
A nsprucb nimmt, mufs das V erhalten  des Agenten in 
dieser wiehtigen A ngelegenhcit ais im hiichsten Grade 
sorglos und nachlassig bezeichnet w erden. Ofienbar 
kum m erte sich der A gent sehr wenig um das, was mit 
dem D ynam it gesehah oder wic es behandelt w urde, 
Yorausgesctzt, dafs er keine W agcnslrafm iete zu zahlen hatte.

Im  A nfangc dieses B erichtes sprach die Kommission 
ihre. A nsicht daliin aus, dafs es schwierig sei, die 
unm ittelbarc Explosionsursache zu ergriinden. Augen- 
schcinlieh bewegte sich der rangierem le Zug mit ge- 
wohnlicher R angiergeschw indigkeit, es schcinen ferner 
die Brem sc- und U m kehrvorrichtung der M aschine in 
durchaus gutem  Zustande gewesen zu sein, auch mufs, 
nach den Aoalysen zu schliefsen, angenommen werden, 
dafs dic Sprenggclatinc von gu ter Beschaffenheit war, 
und wenn es auch miiglieh ist, so ist es docli unwahr- 
scheinlich, dafs die Explosion eingetreten ware, wiire 
sonst alles in Ordnung gewesen und dic Sprenggelatine 
dem Gesetze entsprećh<nd hergestellt und rcrpackt 
gewesen. Obgleich nach den A ussagcn der Sach- 
verstiindigen die Packung der Sprenggelatine in den 
K isten sicher genug war, und obgleich dieses Gutachten 
erharto t ist durch die Thatsache, dafs verschiedenc 
K isten, welche von M aulthierw agen au f steinigen Grund 
gefallen und zerbrochen waren, ohne dafs eine ExpIosion 
erlolgte, so mufs doch andererseits zugegeben werden, 
dafs der V erpackung in den K isten eine griifsere Sorg- 
falt hatte zugew endet werden sollen. So war ein 
Messingnagel so eingeschlagen, dafs er eine, der 
Patroncn durchbohrte. N un ist es w alir: man kann eine 
Patrone m it einem M essingnagel so oft, wie man will, 
durchbohren ohne die Gefahr einer Explosion: aber in 
jedem  Falle mufs es ais M angel an Sorgfalt bezeichnet 
w erden, wenn eine K iste  m it Sprenggelatine nicht 
sauberlich vcrnagclt ist. Im m erhin kann dieser That- 
saehe keine w citere W ichtigkeit bcigemessen werden, 
da dic Sachrerstandigen erkliirt haben, dafs sie keine 
Gefahr verursaehe. In  den untersuchten Kisten waren

m ehrereFleckcY on Sprenggelatine — nicht N itroglycerin —  
innen am Hol z gefunden worden, w ahrscheinlich ver- 
anlafst durch Sprenggelatine, welclic an den Ilanden  
der Packer gehaftet hatte. Obgleich auch solehe Flecken 
nach der Aussagc der Sachverslandigen keine Gefahr 
lur den Sprcngstoll' in der K istc involvieren, so sollten 
doch auch diese n icht yorkom m en, wenn die Y erpackung 
m it der niitigcn Sorgfalt geschieht. D ie Kom m ission 
Yerfchlt nicht zu bomerken, dafs das IIolz, wclches fiir 
die K isten verw endct ist, n ich t die S tarkę besitzt und 
dafs die Deckel der K isten n icht in der W eise befestigt 
sind, ais durch Art. 13*) des G esetzes 16 vom Ja h re  
1892 vorgeschrieben ist. D ie Sacke**) m it den P a
troncn sind in den K isten fest verstaut, sodafs sie beim 
T ransport nicht schiitteln konnen; aber diese Y erpackungs- 
methode entspricht n icht den Vorschriften im A rt. 12 
des genannten Gesetzes, insofern, ais keine Lage Yon 
Sagem ehl zwischen den Sacken und dem K istendeckel 
eingeschaltet ist. Obgleich man nicht m it S ichcrheit 
sagen kann, dafs die Packung der Sprenggelatine, wie 
sie in der Faktorci erfolgt ist, weniger sicher ist, ais 
die durch das Gcsetz Yorgcschriebene, insofern ais ver- 
schiedene Griinde hicr fiir und  w ider sprcchen, so ist 
doch die H andlungsw eisc der Sprcngstoffgesellschaft sehr 
zu tadeln, da sic sich nicht nach den GesctzesYorschriften 
gerichtet hat. D iese und andere T hatsachen  haben bei 
der Kom m ission den E indruck hin terlassen, dafs, wenn 
solehe F eh le r und A usstcliungen bei den sieben unter
suchten K isten gefunden worden sind, wohl die grofse 
Menge von 2214  K isten auch nicht frei von Fehlern 
gewesen sein mogen, und, obgleich es nicht w ahrschcin-
1 i ch ist, so ist cs doch im m erhin moglich, dafs solehe 
Dcfekte zu der Explosionsursache gefiihrt haben kiinnen.

Es m ag beilaufig bem erkt sein, dafs die Sprengstoff- 
Faktorei von Europa G elatine und alle anderen hier 
gebraiichtcn Sprengstoffe im portiert, dafs au f der Faktorei 
alle diese Stoffc nur in Patronen  geform t werden und 
dafs selbst dic K isten und das IIolz, das zu deren 
R eparatu r gebraucht w ird, im portiert werden.

Es liegen noch m ehrerc T hatsachen, Behauptungen 
und A ngaben, ais z. B. iiber Boswilligkeit, Bestcchung 
und andere D inge Yor, denen die Kommission keine 
W ichtigkeit beimifst, da dieselben den Fali nicht beriihren 
oder nicht geniigend erw iesen sind.

Nach den B erichten der Sachverstandigen, welche 
von der K om m ission zur A nstcllung einer chemischen 
und  physikalischen A nalyse der G elatine berufen wurden, 
w urden u. a. folgende U ntersuchungen angestellt:
a. die Ilitzprobe, ) nach den Vorscliriften des
b. die Feuchtigkeitsprobe, > englischen Gesetzes vom
c. die E xudationsprobe \ 5. A ugust 1895.

*) Das Gesetz sebreibt vor, dafs die Wandungen der Holzkistea 
mindestens 1 — ltył Zoll stark sein und dafs die Deckel durci 
Holzschrauben befestigt sein sollen.

**) 10 engl. Pfund sind in je einen Sack von p a r a f f in te r  er 
Leinwand ztisammengepackt.
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Dor P rozentgehalt der Zusam m ensetzungcn der Spreng- 
gelatinc w urde bestim m t und insbesondere untersucht, ob 
dieselbe lreie Siiure enthiilt. D ie Berichte der Sacli- 
verstiindigen stim m en dahin iiberein, dafs die analysierte 
Sprenggclatine von norm aler Zusam m enselzung ist, indem 
sie 92 ,70  pCt. N itroglyccrin, 7 ,20  pCt. Collodium-Wolle 
und 0,10 pCt. andere indifferente Stof l e, zusammen 
100 pCt., enthiilt.

Dic Kom m ission bem erkt ferner bcziiglieh der Be
richte der Sachverstiindigcn, dafs in den analysierten 
Probcn keinc Spur von freier Siiure wrar, welche, wie 
wohl bekannt ist, einen ungiinśtigen Einflufs au f Nitro- 
glycerinpriiparate ausiib t und dafs die Gelatine die vor- 
geschriebenen P roben durchaus bestanden hat. Aus dem 
Ergebnis der A nalysen der Sachverstiindigcn mufs die 
Kommission schliefsen, dafs die in F rage stehendc Gelatine 
alle Anforderungcn erfiillt, woJcllfc an eine gute Spreng- 
gelatinc gestellt werden konnen.

Zum Schlufs zieh t dic Kom m ission dic Aufmerksamkeit 
auf cinc Feststellung von Mr. Tattiock, eines beriihmten 
Spezialisten, welcher versichcrt, dafs, wenn die Gelatine 
von unterw ertiger BeschafFcnheit gewesen wiire, das 
Reśiiltat der Explosion unmiiglich ein so bedeutendes 
gewesen sein konne. dafs daher ein V erschcn an dieser 
oder jener S telle vorgekom m en, oder irgend ein verborgener 
Fchler dagewesen sein mufs, durch wclchcn dic Explosion 
beim Zusam mcnstofs der Ziige rc ru rsach t worden ist. 
Obgleich dem nach zufolgc der Bcweisaufnahm e aiigfen- 
seheinlich Sorglosigkcit und F ahrlassigkcit vorliegen, 
welche m oglichcrwcise die Explosion herbeigefiihrt haben 
konnen, so ist doch der K om m ission die Fcsstellung der 
dirckten Ursache n icht gpgliickt. Auch sind oiTenbar 
die Mannschaftert beim Beladen und Abladen der Maul- 
thierwagen oft sehr nachliissig und roh zu W erke gegangen, 
sodafs moglicher-, w enn n icht wahrscheinlicherweise, hierin 
der direkte U rsprung gelunden w erden kann; und in 
diesem Falle is t eine E ńtdeckung eben unmoglich, da 
dic unm ittelbar in der Niihe bcschiiftigtcn Personen nicht 
mehr am Leben sind.

Im V ertrauen, den crteiltcn Auftrag vo!l ausgefiihrt 
zu haben, hat dic Kommission die Elire, zu zeichnen 
(gez.) J .  S. Smit, V orsitzender.
(gez.) J . K linckc, S taats-M ijningenicur.
(oez.) J . L . van der M erve, M ijn-Kom m issar.
(gez.) J .  F . d e  Bccr, R ichtcrlicher S p e z ia l-K o m m issa r.

Technik.
Neuere A u fsc h liis se  im  Pfalz-Saarbriicker Stein- 

kchlengebirge a u f  bayerisebem  Gebiete. Von Kgl. 
Obcrbcrgdirektor Dr. y o n  G i i m b e l .  (Zeitschr. fur prakt. 
Geologie. Mai 1896 .) F iir diese M itteilung werden dem 
Verfasser alle dicjenigen dankbar sein, welche Interesse 
f'*r die Beschaffenheit und E rstreckung des Saarbriickener 
Steinkohlenflotze fiihrenden Gebirges haben. Schon seit

m ehreren Ja h re n  richteten sich die gespannten Blicke 
dcrselben au f dic Schiirfarbeiten, welche Aufschlufs 
dariiber geben sollten, wie weit sich dieses K ohlengebirge 
(von dem bekanntlich nur die unteren  Stufen dcm Carbon 
zugerechnet w erden) auf bayerischcm  Iloheiisgebiet 
erstrecke und welche A usbildung es daselbst besitze. 
Giimbcls B ericht hieriiber enthiilt nun in iibersichtlieher 
Zusam m enstellung die erm ittelten D aten und erfahren 
wir, dafs einerseits eine Bohrung in der Gegend von 
St. Ingbert noch unterhalb der bislang ais iiltesten bc- 
kannten R othheller F lotzgruppc eine weitere G ruppe 
von fiinf ungewohnlich (bis 2 ,i'3  m bei 2 ,42  m reiner 
K ohle) miichtigen Kohlcnflotzen, andererseits die mit 
seltcncr A usdauer durchgefiihrten Arbeiten au f Fortuna- 
scliacht bei Ilochen die Fortsetzung der Saarbriickener 
llotzrcichen Schichtenreihe noch w eiter nach NO. nach- 
gewiesen haben, ais wie durch das von glanzendem 
Erfolge gekronte F rankcnholzer Unternehm en schon fest- 
gestcllt war. Bcide E rgebnisse eriiffnen also einen 
Ausblick au f erfreuliche Zukunft. O. L.

S te in k o b lo  a n  d e r  f ra n z o s is e b e n  N o rd k u s to . 
Gleichwie bei Folkestone an der englischen K iiste hat 
man jiingst auch an der franziisischen K iiste, und z w ar 
bei G ravelines, zwischen D iinkirchen und Calais, S tein
kohlen erbohrt. Es diirftc ein neuer Bewcis der Ver- 
bindung und Zusam incngchorigkeit der nordfranzosischen 
Steinkohlen-A blagerung m it derjenigen Siidenglands sein.

D ie Geschichte dieses K ohlenfundes an der fran- 
zosischen Nordkiiste ist interessant zu nennen. Man 
hatte im verflossenen Ja h re  die Ansctzung eines Bohr- 
loches bei G ravelines behufs Elrbohrung der Steinkohle 
bcschlossen; bereits an 400 m waren abgebohrt, ohne 
K ohle zu finden, vielm ehr kam man in Schichtćn, die 
unzweifelhaft iilteren Form ationcn arigehorten; — man 
hatte daher keinc Hoffnung m ehr, Kohlen zu erbohren, 
und mufste sich schwercn Ilerzens zur Aufgabc der 
B ohrarbcit entschliefsen. Zu A nfang April d. J .  hatte 
man infolgedessen den Betrieb eingestellt und begonnen, 
Bohrthurm  und die Baracken abzubrechcn. Dabei waren 
die A rbeiter beim Ausgraben der P fahle einige M etcr 
tie f ins E rdreich  gedrungen — dessen eigentiimliche Be- 
schalfenheit dem leitenden Ingenieur derartig  auffiel, dafe 
er dic Sache w eiter zu unterśuchcn beschlofs. Bereits 
in einer Tiefe von 6 m fand man Steinkohle. Nach 
m ehrtagiger A rbeit w ar ein tiichtiges Stiick eines Kohlen- 
fliitzes offengedeekt —  wclches in beinah wagerechter 
Lagerung eine. M achtigkeit von 8 — sage acht M eter 
aufw eist! D ie K ohle ist dem Anschein nach Fettkohle 
erster Giite, den besten des Pas-de-C alais und wohl 
auch den englischen M arken vergleichbar: sie soli ca. 
40  pCt. fliichtige B estandtcile besitzen.

M utm afslicherweise hat man bei G ravelines die 
Sattelflache des Kohlenflotzes angetroffen, die fast an 
der Tagesoberflache aufgedecktc K ohle w iirde sonst 
unm oglich erst je tz t gefunden worden sein. A ber ein
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sondcrbarer Zufall blcibt es, dafs man vergebens bis 
400 m t i e f  bohrt, —  durch ein 8 m m achtiges K ohlen- 
flotz durchbohrt, — und oben nur ein paar M eter unter 
dem Rasen die Kohle licgt — dic w iederum  nur durch 
einige zufallige Liichcr, welche dic A rbeitcr schlagen, — 
und dic daran gckniipfte A ufm erksam keit des Ingenieurs 
entdcckt wird. Sonst biitte man dic Sache veriassen.

F iir die Gegcnd von G ravelines bedcutet dieser 
Kohlenfund einen nicht geatinten Rcichtum , da die K ohle 
iiufserst billig gefordert werden kann. E ine grofsc Zahl 
Interessenten und Industrielle haben den O rt besucht, 
dessen neueste Entdeckunng wohl gccignet scheint, Auf- 
sehen in ganz Europa zu orregen. S.

Yolkswlrtseliaft und Statistik.
Der K ohlenbergbau im  Oberbergam tsbezirk B reslau  fiir das 1. Q uartal 1896.

A. Steinkohlen. B. Braunkohlen.
Regierungsbezirk Regierungsbezirk

Breslau

t

Liegnltz

t

Oppeln

t

Summa

t

Breslau

t

Liegnitz

t

Oppeln

t

Posen

t

Brom-
berg

t

Marien-
werder

t

Summa

t

26517 14 241 195 917 236 675 12 283 11287 — 1804 1 980 30 27 384
936873 98 132 4 897 704 5 932 709 2 372 126 432 — 5 956 416 — 135176
963390 112 373 5 093 621 6 169 384 14 655 137 719 — 7 760 2 396 30 162 560

14125 1 641 67 423 83 189 37 336 _. 55 47 _ 475
803609 87 270 4 505 372 5 396 251 2 748 90 747 ■ — 4 44S 296 — 98 239

57130 7 819 305 689 370 638 342 22 471 — 901 570 — 24 284

43282 10 399 36 179 89S60 750 2 593 — 30 126 30 3 529

918146 107 129 4 914 663 5 939 938 3 877 116 147 — 5 434 1039 30 126 527
45 244 5 244 178 958 229 446 10 778 11 572 — 2 326 1 357 — 36 033

J t . . a . J C . J C . J C .4 C . .41. J C . J C . . / c . „ t c .

5 747 112 507 851 24881127 31136090 11553 289 849 — 17 225 1 132 — 319 759

7,15

7,

5,S2

32

5,52 5,77 4,20 3,19 — 3,87 3,82 — 3,25

16 3 49 68 2 25 — 3 1 — 31

t t t t t t t t t t t
876 857 93 639 4 5 1 0 1 7 6 5 480 672 3 434 114 976 — 5 265 3 469 634 127 778

60 016 4 493 387 528 452 037 (1 062) 11456 _ 91 (3 053) (634) 7 398
769 156 77 982 4 066 992 4 914 130 2 675 89 458 — ' 3 903 2  367 433 98 836

34453 9 288 438 380 482121 73 1 289 — 545 (2 071) (433) (597)

26 294 6 477 219 011 251 782 19 576 21 297 — 1 910 2 964 201 45 948

18 950 (1 233) (40 053) (22 336) (8 798) 275 _ 416 (1 607) (201) (9 915)
J C . J t . J C . J C . J C . J C . .H . , J t . . 4 1 . J C J C .

5 483 441 445 376 22336256 28265073 11 946 292117 — 14 634 4 112 1875 324 648

263 671 62 475 2 544 871 2 871 017 (393) (2  2(58) 2  591 (2 980) (1 875) (4 925)

7,13

7,
5,71

30
5,49 5,75 4,47 3,27 — 3,75 1,74 4,33 3,29

0,02 1 0,11 
0,02

0,03 0,02 (0,27) CO,08) — 0,12 2,03 — (0,04)

15 4 54 73 2 25 — 3 1 1 32

Bestand am A nfangdesQ uartals
Neue Einnalime.......................

Summę
Ausgabe ImLaufe desQuartals:

a. Deputate au Arbeiter .
b. Yerkauf.............................
c. Selbstverbrauch . . .
d. Halden-u. Aufbereitungs-

Terluste.............................
Summę

Bestand am Ende des Quartals

Geldeinnahme fiir verkaufte j
K oh len ...................................

Durchschnittspreis fur die 
Tonne yerkaufter Kohle

B e tr ie b e ...................................
Im  1. Quar t a l  1 8 9 5  

be t r ug:
Die neue Einnalime . . . 
Zu- (Ab-)nahme im 1. Quartal

1896 ...................................
Der Verkauf.............................
Zu- (Ab-)nahmeim 1. Quartal

1896 ...................................
Der Bestand am Ende des 

Quartals . . . . . .
Zu- (Ab-)nahme im l.Quartal 

1896 ...................................

Die Geldeinnahme fiir ver- 
kaufte Kohlen . . . .  

Zu-(Ab-)nahme im l.Quartal
1896 ...................................

Der Dnrchschnittspreis fiir 
d. Tonne rerkaufter Kohlen

Zu-(Ab)nahme im 1. Quartal 
1896 ...................................

Betriebe

Der S t e i n k o h l e n b e r g b a u  des d iesseitigen  O berberg- 
am tsbezirks ist im 1. Y ie r te l ja h r  1896 in  Forderung  und 
A bsatz gegen das le tz tc  V ie rte lja h r  1895 zuriick- 
geb lieben , und zw ar ist d ie  F o rd eru n g  um 0,70 pCt., der 
Absatz um 3,26 pC t. gesu n k en . In O berschlesien betrug 
der R iickgang 0,35 pCt. bezw . 2,88 pC t., in N iederschlesien 
2,32 pC t. bezw . 5,14 pCt.

Der D urchsclin itlsp reis p ro  T o n n e  ist im ganzen Bezirk 
gegen das 4. Q u aria l 1895 um  0,86 pC t., in O berschlesien 
um  0,90 pCt. und  In N iedersch lesien  um 0,99 pCt. gefallen.

Im  V erg le ich  zu dem  1. V ie r te lja h r  1895 liegen die 
F o rd e ru n g s-  u n d  A b sa tzv erh a ltn isse  g iinstig , da  Forderung 
bezw . A bsatz um  8,25 pCt. bezw . 9,81 pCt. gestiegpn s*nl*' 
H ierbei is t O berschlesien  m it 8,59 pC t. bezw . 10,78 pCt. 
u n d  N ied ersch les ien  m it 6,65 pC t. bezw . 5,16 pCt. betciligt- 

D er D urc lischn ittsp reis fur d ie  T o n n e  verkau fter Kohlen 
is t im  ganzen B ezirk  gegen d asse lb e  Y ie rte lja h r  des ^ or 
ja h re s  um  0,35 pC t., in O bersch lesien  um  0,55 pCt. und i" 
N ied ersch lesien  um  0,29 pC t. gestiegen .

A u f den  S te in k o h len g ru b en  w u rd en  i m  1 . V i e r t e l j a h r
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1896 im ganzen 7 4  7 3 6  Arbeiter beschiiftigt, von welchen 
55 743  auf Oberschlesien und 18 9 9 3  Arbeiter auf Nieder- 
schlesien entfallen.

Beim B r a u n k o l i l e n b e r g b a u  ist im 1. Vierteljahr 
1896  gegen das letzte Vicrteljahr des Jahres 1895  die 
Forderung um 5 ,1 4  pCt. gesliegen, wilhrend der Absatz und 
Durchschnitlspreis um 5 ,41 pCt. bezw. 4 ,9 7  pCt. gefalleti 
sind. Gegen dasselbe Quartal des Vorjahres ist die F8rderung 
um 5 ,7 9  pCt. gestiegen; Absatz und Durchschnitlspreis sind 
um 0 ,6 0  pCt. bezw. 1 .22  pCt. gesunken.

Auf den Braunkohlengruben waren 1399 Arbeiter be- 
schiiftiet.

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

Die E in u ah m ću  a lle r  deu tschen  E isen b ah n en  m it Aus- 
nahm e der bay erisch en  B ahncu , d e r G eorgs-M arienhiitte- 
und P e in e -I lse d e r  B ahn, sow ie  d e r u n ter e igener V er- 
w altung  ste lienden  S ch m alsp u rb ah n en  betrugen  au f das 
K ilom eter iu M ark :

I. Im  A p ril 1896:
Aus iłem 

Personen- und 
Gepack-Verk.

Aus dem 
G0ter-Veikelu

Aus allen 
Einnahme- 

quellen

829 ( — 15) 1799 ( +  97) 2783 (+ 1 0 0 )

II. Vom A ufang  des B e trieb sjah res bis E nde 
A pril 1896:

Aus dem . ., Aus dem rersonen- u n d - . .  .. , , ;Guter-\erkelir
i Gepack-Verk.

Aus allen 
Einnahme- 

quellen

a)Bahnen mit Betriebs- 
jahr vom 1. April

b)Bahnen mit Betriebs- 
jalir łom  i .  Januar

822 ( — 10) 1 838 (+ 1 0 7 )  

6 456 (+ 5 2 7 )

2817 (+ 1 1 6 )  

9 765 (+658).2731 ( + 1 1 7 ) ,
Die Gesamtei nnahmen betrugeu unter I 110  497 877  
unter Ilu  93 0 6 4  173  J L ,  unter IIb 64  963  586  ^

Am tliche Tarifveranderungen. K o h l e n -  A u s - 
n a h m e t a r i  fe. Mit Giiltigkeit vom 2 0 . d. M. ab wird 
die Station Hainmelwarden der Oldenburgischen Staatsbahn 
in den Ausnahmetarif fiir die Beforderung von Steinkohlen 
»• s. w. in Wagenladungen von je  10 0 0 0  kg von Stationen 
der Direktionsbezirke Elberfeld, Essen und Koln sowie 
der Dortmund-Gronau-Enscheder Eisenbahn vom 1. Oktober 
1888 und in den Ausnahmetarif fiir die Beforderung von 
Steinkohlen u. s. w. zum Ortsverbrauch in Sendungen von 
mindestens 45  0 0 0  kg aus dem Rulir-, Wurin- und Inde- 
gebiot u. s w. vom 1. Jul i  18 9 0  mit den Frachtsiitzen 
der Siation Brake einbezogen. Oldenburg, den 9. Mai 1896. 
Namens der beteiligten Verwaltungen: Grofsherzogliche
Eisenbahndirektion.

M i t t e l d e u t s c h -  H e s s i s c h e r ,  T h u r i n g i s c h - 
H e s s i s c h - S a c h s i s c h e r u n d M i t t e l d e u t s c h e r P r i v a t -  
bah n - Verk eh r. Die Yorsclirift in den Ausuahiuetarifen 

bezw. 6 a oder b der Gutertarife fiir die yorbezeichneten 
erkehre, wonacli die Auwendung der Ausnahmetarife Tur 
raunkohlenkoks (auch Grudekoks genannt) bei Gestellung 

v°n Wagen von 15 t und hoherem Ladegewicht aa die 
. edlllSu»g der Frachtzahlung fiir das Ladegewicht gekniipft 
tfc W'rĈ m'Ł Giiltigkeit vom 1. Mai d. J . ab aufgehoben. 

furt,  den 28 . April 1 896 . Konigliche Eisenbahndirektion,
a‘s geschiiftsruhrcude Yerwaltung.

O be rsch  l e s i s c h e  r K o h l e n  y e r k e h r .  Am 1. Mai 
d- J. tritt zum Anhang zum Gruppentarif II, enthaltend

den Ausnahmetarif fiir die Beforderung von Steinkohlen etc. 
von den Stationen des oberschlesischen Grubenbezirks nach 
Stationen der Direktionsbezirke Breslau, Kattowitz und Posen 
der Naehtrag V in Kraft, welcher die Aufnahme der an 
den Neubaustrecken Lauban-Marklissa des Direktionsbezirks 
Breslau und W ollstein-Blotnik des Direktionsbezirks Poseń 
gelegenen Stationen, der neu eroffneten Stationen bezw. 
Hallestellen Ober-Kauffung. Pilgramsdorf und Voigtsdorf des 
Direktionsbezirks Breslau, der Station Głowno und ilalte- 
stelle Wirschkowitz des Direktionsbezirks P osen , sowie 
neue ermafsigte Frachtsatze nach Stationen der Direktions- 

. bezirke Breslau und Posen und Erganzungen entha.lt. Die 
Frachtsatze nach den Stationen der Neubaustrecke Lauban- 
Marklissa, sowie nach Pilgramsdorf kommen vom Tage der 
Betriebseroffiiung, welche atn 15. Mai d. J. erfolgt, zur 
Auwendung. Druckabziige des Nachtrags sind bei den 
beteiligten Dienststellen unentgeltlich zu haben. Kattowitz, 
den 29 . April 1896 . Konigliche Eisenbahndirektion.

O b e r s c l i l e s i s c h - M a h r i s c h - O e s t e r r e i c h - 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 .  Mit Giiltigkeit vom 10. Mai 
d. J. ab bis auf weiteres, liingstens jedoch bis Ende 
Dezember 18 9 6  gelangen unter der Bedingung der Fracht
zahlung fiir das wirkliche Gewicht, mindestens jedoch fiir 
das Ladegewicht der verwendeten Wagen, und der Einhaltung 
der einschUigigen Tarifbestimmungen direkte Frachtsatze 
fiir Steinkohlen etc. von verschiedenen Kohlenversandstationen 
des Direktionsbezirks Kattowitz nach der Siation Stadlau der 
Oesterreichisch-Ungarisćhen Staatseisenbahn-Gesellschaft zur 
Einfiihrung. Ueber die Hohe der beziiglichen Frachtsatze 
erteilen die beteiligten Dienststellen und unser Verkehrs- 
biireau niihere Auskunft. Kattowitz, den 5. Mai 1896 . 
Konigliche Eisenbahndirektion.

D e u t s c h - D a n i s c h  er K o h l e n  v e r k e h r .  Mit dem 
15. d. iSIts. wird die Station Piesberg des Direktionsbeziiks 
Munster in den Ausnahmetarif vom 1. Oktober 1895  ais 
Versandstation aufgenommen. Niiheres ist bei den beteiligten 
Dienststellen zu erfahren Essen, den 7. Mai 1896. 
Konigliche Eisenbahndirektion.

R h e i  n i s c h  - W  e s t f i l l i s c h - S i i d w c s t  d e u t s c h e r  
V e r b a n d .  Am 10. Mai d. J. werden im Tarifheft III 
der Abteilung E (Elberfebl Pfalzbahn) folgende Frachtsatze 
des Ausnalimetarifs Nr. 16 fiir Gaskoks eingefiihrt: von 
Hemer nach Maikammer 0 ,9 3  <JC., von Liidenscheid nach 
Maikammer 0 ,8 7  d i .  KOIn, den 7. Mai 1896 . Namens 
der beteiligten Verwaitungen: Konigliche Eisenbahn
direktion.

K o h 1 e n v e r k e h r B o h m e n -  W e r r a b a h n . Mit. 
Giiltigkeit vom 15. Mai 1896  bis auf weiteres, liingstens 
bis 31 . Dezember 1896  wird die Station Schweighof des 
Eisenbahn Direktionsbezirks Erfurt in den vom 1. Oktober 
1892  giiltigen Tarif mit den um 1 JC. fiir 10 0 0 0  kg 
erhohten Fracbtsatzen der Station Meeder einbezogen. 
Erfurt, den 6. Mai 1896 . Konigliche Eisenbahndirektion, 
namens der beteiligten Verwaltungen.

R h e i n i s c h - W  e s t f a 1 i s c h - N i e d e r ł £ n d i  s c h e r 
K o h l e n v e r k e h r . Mit Giiltigkeit vom 1. Juni d. J. 
wird die Station Bonn (Trajekt) in den Ausnahmetarif liir 
die Beforderung von Steinkohlen u. s. -w. von der Station 
Simpelveld der grofsen belgischen Centralbahn nach Stationen 
der Eisenbahu-Direktiousbezirke Koln und St. Johann- 
Saarbriicken vom 1. Dezember 1895 mit einem Frachtsalz 
von 35  fur 10 00 0  kg ęinbezogen. Koln, den 
7. Mai 1S 96 . Konigliche Eisenbahndirektion.
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Ausstellungs- und Unterriclitswesen.
B e r l in e r  G e w e rb e -A u s s te l lu n g  1896. W i ś s c n s c h a f t l i c h c  Y o r t r i i g e .

soa
D e s  V o r t r a g e n d e n

T h e m a  d e s  Y o r t r a g s
Eh N a m c W  o h n o r t

Ma i * )
11. Professor D r. 0 .  N. W i t t .......................... W cstend

bei Berlin D ie Industrie des Glases einst und je tzt.
12. Professor Dr. W . W  a 1d c y c r , Geheim er

M e d i z i n a l r a t ............................................ Berlin D er Au f b a u  des Nervensystem s.
13. Professor Dr. L a s s a r ................................ Berlin Volksbader.
14. Cliristi H immelfahrt.
15. Dr. v o n  L u s c h a n ...................................... F riedenau

K iinstliche V erunstaltungen des m enschlichenK orpcrs.bei Berlin
16. Professor Dr. med A n g e r s t c i n  . . Berlin Die Aufgaben des deutsehen Turnens
17. Sonntag.
18. Berlin Das Rote K reuz und dic offentliche Gesundheitspflege.
19. Dr. Georg Y o f s ............................................. Berlin W as hcifst „N ationale K u n stf‘?
20. Professor Dr. L i c h  t w a r k H am burg D ie modem e Medaille.
21. Dr. P aul S e h l c n t h e r  . . . . . . Berlin D as T hcater und dic R eichshauptstadt.
22. F. S. A r c h e n h o l d ,  Astronom der Grune- Kolonie

w a ld - S te r n w a r te ...................................... Grunewald Ein Tag auf dcm Monde.
23. Prof. F. L u t h m e r ...................................... F rankfurt a. M. Juw elierkunst.
24. Pfirigstsonntag.
25. Pfingstmontag.
26. Professor D r. A. M a t ta  c i Kici D ie K unst in der Ilolzschnitzerei, insbesondere an 

norddeutschen K unstm obeln und Gcbrauehsgegen- 
stiinden aus alter und neuer Zeit.

27. Prof D r C. K o p p c ................................ Braunschweig Die Jungfraubahn.
28. Graf Joachim  von P f e i l ......................... Schlofs

Friedersdorf E in Rundgang durch D eutschlands Koloniccn.
29. Dircktor S c h u l z -11 e n k e .......................... Berlin Die Photographic m it X -S trah lcn .
30. Professor Dr. K arl F r c y .........................

J u  ni .
Berlin Bilder aus der neuesten K unst.

1. Geheimer R egierungsrat Professor J .  C.
R a s c h d o r f f ............................................. Berlin D er N eubau des Domes zu Berlin.

0 Professor D r. J .  L e s s i n g ,  Geheimcr '
R e g ie r u n g s r a t ............................................ Berlin K u n st und Ilyg iene im W ohnhause.

3. D r. Th. V o l l b c h r ,  D irektor des stadli- 
schen M useums fiir K u n st und K unst-
g e w e r b c ......................................................... M agdeburg M aschine und K unsthandw erk.

4. Geheim cr R egierungsrat, Professor Dr.
S c  h u t  z , R ektor der thicrarztlichcn
H o c h s c h u le .................................................. Berlin U eber die Gefahren, welchc die m enschliehe Gc- 

sundheit durch die K rankheiten  derT hierebedrohen.
5. Geheimcr Hofrat, Professor Dr. K i r c h -  

n c r ,  D irektor des landwirtschaftlichen
Institu ts der U niversitat Leipzig . . Leipzig D ie E ntw ickelung der L andw irtschaft im gegen-

w artigen Jah rh u n d ert.
6. v o n  S c h e n k e n d o r f f ,  M itglied des

Ilauses der A bgeordneten . . . . Gorlitz D er H andfcrtigkeitsun terrich t in seiner erziehlichen, 
yolksw irtschaftlichen und sozialen Bedeutung, seine 
A usbreitung  im In - und A uslande.

7. Sonntag.
D ie B edeutung des E isens fiir dic M achfstellung des 

D eutsclien Reichs.
8. Professor Dr. W e d d i n g ,  Geh. Bergrat Berlin

9. Professor D r. S c h w e n i n g e r , . . . . Berlin A erztliche P laudercien .
10. Regierungsbauineister Prof. P . P f e i f e r Braunschweig D ie m cchanische Ile rs te llung  von Reliefs.
11. Professor Dr. F r c n z c l ................................ Friedriehs-

A u fg a b e n  u n d  W ir k s a m k e i t  e in e r  B io lo g isc h e n  S ta tion .hagen
12. Professor Dr. A. B a g i n s k y  . Berlin Schulgesundheitspflege.

*) Zur Information iiber den Umfang der Yortrage sind auch die bereits gehaltenen aufgefuhrt. Red.
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J  u  n i.
13. Professor D r. N c u m a y e r ,  W irkliclicr

Gelicim cr A dm iralitiiłsrat, D irektor der
S e c w a rtc ......................................................... Dic Erforscliung der Siid-Polar-Region in ihrer Bc-

ziehung zu W eltverkchr und llochsecliscncrei.
14. Sonntag.
15. Breslau D ic Reinigung industricllcr und stiidtischcr Abwiisser

m it besonderer Bczichung zur Selbstreinigung der
F liissc und der in denselben zu fimlcrnden Fisch-
zuclit.

16. Professor D r. Cornelius G u r l i t t ,  Konig-
licli Tcchnisclie Ilochschulc . . . Drcsden D eutsches Rokoko.

17. Professor D r. B u n t e ,  Ilo fra t . . . . Karlsruhe G asbclcuchtung sonst und jetzt.
18. Professor D r. A lcxander I l c r z f c l d  . . Kolonie

Grunewald Zuckcr.
19. Professor Lic. D r. Friedrich K i r c h n c r Berlin Erm iidung, ein plidagogischcs M ahnwort.
20. Professor D r. L. K n y ................................ Wilmcrsdorf D ie B edcutung der P ilze im H aushaltc der Natur.
21. Sonntag.
22. Dr. M ax H i r s e h ,  G cneralsekretiir . . Berlin D ie Yolksuniyersitats^-Bcstrebungen im A uslande und

dic H um boldt-A kadem ie in Berlin (m it besonderer
Beriicksichtigung des Gcwcrbe- und Ilandcls-
standes).

23. Dr. II . P o  t o n i  ć ............................................ Gr.-Lichtcrfelde B latt und Bliitc.
24. Professor J .  K o h l e r ............................... Berlin E iniges aus dem Rechtsleben unserer Kolonialviilker.
25. Dr. R. N e u h a u s s ...................................... Berlin Die Photographie in naturlichen Farben.
26. Dr. M artin M e n d e l s o h n ,  Privatdozcnt Berlin D ic hausliclic K rankenpflcgc und ilire zweckinafsigc

G estaltung.
27. Professor D r. Otto J a e lc e l  . . . . Berlin Dic Enhvickelung der Thierwelt.
28. Sonntag.
29. Geh. R egicrungrat, Prof. M a e r c k e r Halle a. S. Landw irtschaftlich-chcm ische Zeit- und Streitfragcn.
30. J .  J .  v a n  d e n  W y n g a e r t  . . . .

T n H
Berlin Dic E nstehung unscrcs tiiglichcn Brotcs.

1.
J l l l l .

Neubabclsberg Bildcr aus der Kamerunkolonie.
2. Professor D r. G i i r t n c r ................................ Jena Die H ygiene des Trinkwassers.
3. Professor D r. Raoul P i c t e t  . . . . Berlin D ic tiefen Tem peraturcn, ilire Herstellung und An-

■\vcndung in der W issenschaft und Technik.
4. Professor D r.W  a h n s c li a  f  f  e , K oniglicner

L an d e sg eo lo g e ...................................... ...... Berlin U nserc Ilc im at zur Eiszcit.
5. Sonntag.
6. Professor D c l b r i i c k ................................ Berlin D ie K u n st des B ierbrauens.
7. Professor G. F r a n k e ................................ Berlin A ufsuchung und Gcwinnung der Stcinkohlen.
8. Dr. Otto R c i n k c ...................................... Berlin O bergahrige Biere, insbesondere B erliner W cifsbicr.
9. Professor D r. H . W e r n e r ,  Gelieimer

R e g ie ru n g s r a t ............................................. Berlin D ie Gescliichte des H ausrindes in scincn Beziehungcn
zu den Y olkern Europas.

10. Dr. C. K r e b s ,  D ozent an der Kiinig-
lichen Iloclischule fiir Musik Berlin D ic Entw ickclung des Ivlavicrbaucs.

11. Dr. P au l L i n d n e r ...................................... Charlottcnburg Einblick in die m ikroskopische Lcbcw elt unserer
G ahrungsbetriebe.

12. Sonntag.
13. Dr. E rnst G i l g ............................................ Berlin Schm arotzer und Faulnisbew ohner im Gcwachsreicli.
14. Gehcimer Regierungsrat, Professor Dr.

W i t t m a c k ................................................... Berlin D as Mehl und seine Vernilschung.
15. Franz K r u s e ,  M a l e r ................................ Berlin Zwangloses iiber Bildcr und Malerei.
16. Professor D r. v a n  B e b b e r  . . . . Hamburg W  ettervorhersage.
17. Professor D r. Ferdinand T i e m a n n  . Berlin Riechstoffe und insbesondere kiinśtliche Riechstolle.
18. Professor M. W i e s c ...................................... Hanau D ic Technik der Edelschm icdckunst.
19. Sonntag. 1 1
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20. Profcssor Dr. F r a n k ,  R ektor der land-

w irtschaftlichen I loehscl iule. . . . Berlin Pflanzenschutz.
21. G eheim er O ber-R egierungsrat S p i n  o l a Berlin D ie hygienischc B edeutung der E ingem eindung dci

B erliner Vororte.
22. Profcssor D r. R u m p f  . . . . . . H am burg K rankenhaus und  Krankcnpflege.
23. Professor Dr. P au l S o r a u e r  . . . . Berlin D er H ausschw am m  und andere K rankheiten  der 

Bauholzer.
24. Profcssor K arl F r a o n k e l ......................... H alle a. S. B akterien ais K rankhcitscrrcgcr.
25. D r. P . J e s c r i c h ,  Gericlits- und S tcuer-

C h e m i k e r ............................... ...... Berlin G crichtliche Photographie.
26. Sonntag.
27. Professor D r. A. E u l e n b u r g  . . Berlin D ie N ervositat unserer Zeit.
28. Profcssor R e u l c a u s ,  Geheimer Rcgie-

r u n g s r a t ......................................................... Berlin Bergbahnen m it Scilbctricb.
29. Profcssor D r. H ans M u l l e r  . Berlin D ie Berliner K unst und dic Berliner Akadem ie der 

K iinstc vor 200 Jaliren .
30. Ingenieur A. H e r z b e r g ,  Koniglicher

B a u r a t ......................................................... Berlin D ie K analisation kleiner und M ittelstiidte.
31. Professor Dr. Oskar F l e i s c h c r  . 

A u g u s t .
Berlin M usikinstrum ente friiher und jetzt.

1. Geheimer Bergrat, Professor Dr. Clemens
W i n k l e r .................................................. F reiberg i. S. Die technische Y erw endung seltener Elem ente.

2. Sonntag.
3. Professor S. S c l n y e n d c n e r , Geheimer

R e g ie ru h g s ra t . ............................................. Berlin D as Skelett der P ilanzen.
4. Dr. P a n n w i t z ,  S tabsarzt . . . . Charlottcnburg D ie Schwindsuchtsbekam pfung durch Ileilsta tten .
5. Professor Dr. G. V o l k e n s  . . . . Berlin D ic Pflanzenw elt Ostafrikas m it besonderer Be- 

riicksichtigung der K ultur- und Nutzpflanzen.
6. Dr. Tli. V o l l b e l i r ,  D irektor des stadti-

schen M useums zu M agdeburg . . Magdeburg Die kiinstlcrische Bearbcitung des L cders einst und 
jetzt.

7. D r. O. v o n  S c h o r n ................................ Heidelberg D ie W andtęppiche. inbezug auf ihre Geschiclitc,
kiinstlerische B edeutung und Technik.

8. Koniglicher R egicrungsbaunieister J a f f e Berlin D ekoratiye Beleuchtung, eine entstehende Kunst.
9. Sonntag.

10. Friedr. S i e m e n s ............................................ Dresden Gasheizung fur W ohnriium e.
11. Profcssor Dr. 11. W . V o g e l  . , . . Kolonie

Gruncwald Photographie.
12. Professor A. K i p s ,  artistischer D irektor 

der Konigliclien Porzellan-M anufaktur Charlottcnburg
13. D irektor J .  S p c n n r a t h .......................... Aachen D ie F irn isse und ih re lla ltb a rk e it.
14. Dr. M u g d a n .................................................. Berlin Dic E rnahrung  des K indcs im  ersten Lebensjahrc.
15. D r. E h r e n b a u m ,  A ssistent an der Bio-

logischen A nsta lt au f llc lgo land  . ■ . llclgoland D ie K ustenfischerci an der deutselien Nordseckiiste.
16. Sonntag.
17. D irektor O. W c n z c l  . . . .  

A u g u s t .

Berlin E in B citrag  zu r Geschiclitc der B erliner Tagesprcsse.

18. M ax S p e e r ,  K aiserlichcr R egierungsrat 
( P a t e n t a m i ) ............................................ Berlin U eber T eppiche und deren Ilerste llung .

19. Professor D r. K r  a p e l  i n ......................... Heidelberg Ilyg icne der A rbeit.
20. Geheim er R egierungsrat Dr. l l a r t i g  . Dresden D ic heutige Technik  der Spinnerei.
21. D irektor H . H a a c k ,  K aiscrliche Fiseh-

zuchtanstalt .................................................. Iluningen D ic rationcllc F ischzucht und ihre yolkswirtschaft-. 
liche Bedeutung.

22. Dr. I l e i n e c k e ,  D irektor der Konigliclien
P o r z e l la n - M a n u f a k tu r ......................... Berlin Porzellan und  seine D ckorationsarten.

23. Sonntag.
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24. Dr.  W.  B o r c h e r s ....................................... Duisburg (R h.) E lektriżitiit aus Kohle.
25. Professor D r. I l e i n e c k c ,  D irek tor der

Biologischen A nstalt au f Ilelgoland . Ilelgoland Die w issonschaftlichc Erforschung der deutschen 
M eere im  D ienste der Seefischerei.

2G. D r. J .  N c s s l e r ,  Goheim er I lo fra t . . K arlsruhe B ereitung und Pllogc des W eines.
27. D ie natiirliche N ahrung  der F ische in unscren Teichen 

m it besonderer Beriicksichtigung der noueren 
P lanktonforschung.

28. Dr. J .  L . S p o n s c l ...................................... Dresden M odernę P lakate.
29. Dr. R a t h g e n ,  Chcm ikcr d e rK g l. Museen F riedenau A ltertiim er-K onservierung.
30. Sonntag.
81, O berbaurat Professor S c h i i f c r  . . . Karlsruhe i. B. Dic heutigc und kiinftige Baukunst.

S e p t e m b e r
1. Professor W. H a r t  m a n n .......................... Berlin D ic natiirlichen K raftąucllen  und deren A usm itzung

2.
(W asser-, W ind-, D am pf- und G askraft).

Dr. Th. W e y l ............................................. Berlin Dic Erfolge der offentlichen Gosundhcitspflege in 
Berlin.

3. Dr. K i r s t e i n ,  G cnoraląekrctar . . . Berlin D ie M ilchversorgung Borlins und ilirc Entw iekelung 
bis in dic neueste Zeit.

4. R egierungsrat D r. med. P e t r i  . . . Berlin Bakteriologio.
5.
6.

Dr. R ichard B i i t t n e r ................................
Sonntag.

Berlin D as Togoland.

7. R egierungsrat D r. O h 1 m ii 11 e r  . . . Berlin Uober F lufsvcrunreinigung.
8. Professor Dr. W e i g e l t .......................... Berlin Dic V crw crtung thierischer und besonders fischerei-

licher Abfjille.
9. Professor D r. F erd inand  F i s c h e r  . . Gottingen D ie chcinische Industrie  Doutschlands.

10. Goli. R egierungsrat Prof. D r. B e r t r a m Berlin Fortbildungsschulen und gewerblicher U nterricht.
11. Professor Dr. P c c h u e l - Ł o c s c h e  . . Erlangen Fam ilienleben einos Yolksstammos in W est-A frika.
12. Dr. R. K u s s e r ó w ...................................... Berlin D ie K unst, Brot zu backen.
13. Sonntag.
14. Prof. Dr. V iktor M e y e r ,  Gehoimer R at Heidelberg D er Sauerstoff und dic Verbrennung.
15. Georg W . B i i x e n s t e i n ......................... Berlin D ic H erstellung der Zcitungcn in Satz und D ruck.
IG. Dr. 0 .  B o d o ,  dirigieronder A rzt der

Berliner U nfallstation I ......................... Berlin Erstc M afsnahmen bei Verletzungen, plotzlichen 
E rkrankungen und anderweiten den K orper bc- 
treirendcn iiblen Zufiillen.

S e p t e m b e r .
17. Kgl. G artonbaudirektor K arl L a c l i n e r Steglitżb. Berlin O rchidccn-K ultur.
18. Rcchtsanw alt D r. Edw in K a t z  . . . Berlin Die Rechfsw irkungen des deutschen W arcnzcichcn- 

schutzgcsetzcs a u f  den W elthandel unter beson
derer I5eriicksichtigung der vom D eutschen Reich 
geschlossenen Staatsyertrage.

19. Professor Dr. A. T r e n d e l e n b u r g  . . Berlin Ein neues Modeli der Akropolis von Athcn.
20. Sonntag
21. Friedrich S p i e l h a g c n ................................ Charlottenburg Die epische D ichtung unter den w echselnden Zeichcn

des V erkehrs.
22. Professor D r. M li 11 e n h  o f f  . . . . Berlin Dic K unstbauten  der Thicre.
23. v o n  F r a n ę o i s ,  P rem ier-L ieu tenan t . Allenstein D ie w irtsehaftlichen A ussichten Doutsch -Siidwest-

Afrikas.
24. Dr. M ax W e i g e r t ,  Stad tra t . . . . Berlin A us der Geschichte der W ebcrei.
25. Professor Dr. K . O e b b e c k c  . . . . Miinchen Edelsteine.
26. Dr. Udo D a m m e r ,  K ustos am botani-

27.
sclien G a r t e n ............................................ Friedcnau Zimm erpllanzcn.

Sonntag.
Greifswald in 

Ponmiern
28. Geh. M edizinalrat Prof. D r. L o c f f l e r

D ie Bekam pfung der D iphtherie.
29. Dr. K arl N e u m a n n ................................ Heidelberg Ilistorienm alerei.
30. Dr. ju r. Oskar S c h a n z e ,  K aiserlieher

P aten t-, M iister- und M arkcnschutz.Regierungsrat a. D .................................... Dresden
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A ufserdem  liabon sich cvcntl. zur U ebernahm e eines.
V ortrags bereit erklart:

Professor J .  M u n k ...................................... Berlin
R egierungsrat Professor K . I l a r t m a n n Berlin
D irektor M ax S c h l e s i n g e r  . . . . Berlin
Sanitiitsrat T b o r n e r ................................ Berlin

Berlin
G. S c h w e i t z e r ,  R edakteur der P ost . Berlin
Ingenieur Otto L i l i c n t l i a l  . Gr. Lichtcrfelde

Schoneberg
Geheim er R cgicrungsrat v o n  M a s s o w Potsdam
Gcheimer R egierungsrat Prof. B u s l c y Kici
Hugo Z o e l l e r ............................................ Miinchcn
K u rt G c i f s l e r ,  P h y s i k e r ......................... Charlottenburg
M e r c n s k y ,  M issions-Inspcktor . . . Berlin
M. G i i r t l c r ,  D irektor der stadtischcn

W e b e s c lm le ............................................ Berlin
Moritz l l o s e n o w ,  Fabrikbesitzer . . Berlin
P rivatdozent Dr. Ludw ig P l a t ę  . Berlin
Rochus S c h m i d t ............................................ Berlin
A rchitekt P eter W a l l y .........................
Professor Dr. Bruno M e y e r  . Berlin
Max B i i c k l e r ............................................ Berlin
Regierungseat D r ju r. R. S t c p h a n  . Berlin

Yereine und Ycrsammlungen.
D e u ts c h e  G e s e lis c h a f t  f iir  a n g e w a n d te  C hem ie.

Die Geselischaft fur angewandte Chemie beschlofs auf ihrer 
am 1. Juni in Halle abgehaltenen Hauptversammlung die 
Bezeichnung „Yerein deutscher Chemikerff anzuuchmen. 
Dio michsljitlirige Hauptvcrsamuilung lindet in Hamburg statt.

V e ro m  d e u ts c h e r  In g e n ie u re . D ie 37. H aupt- 
versam m lung des Y creins deutscher Ingenieure findet, 
wic bereits m itgeteilt, in diesem Ja h re  in S tuttgart vom
8. bis 10. Ju n i statt. Von den Angclegcnheiten, welche 
den V erein im letzten Ja h re  beschaftigt haben und auf 
der bevorstehcnden IIauptvcrsam m lung — abgesehen 
von den laufenden Jaliresgcschaftcn des Vcreines — 
Ycrhandelt werden, sind dic folgenden von allgemeinem 
Interesse: E rrichtung eines Denkm als fiir W erner Siemens 
in B erlin ; Gesundhcitssehadlichkcit des K ohlenrauches; 
Rosten Yon Schweifseisen und Flufsciscn im Yergleich 
zu einander; Bcdiirfnis, Organisation und D auer des 
U nterrichtes an W erkm eisterschulen. Es werden folgende 
Vortriige gehalten: Geh. R cg .-R at Prof. Buslcy-Kiel: 
Unsere F lo tte ; Prof. E rnst S tu ttgart: Jam es W att und 
dic Grundlagen des modernen Dampfmaschinenbaues; 
D irektor Ileyder-A ugsburg : D ieA rbciten  der Maschinen- 
ingenieure in der S tadtereinigung w ahrend der letzten 
25 Jah re . D ie Vorm ittage der 3 Tage der Hauptver- 
sam m lung sind den Vortriigcn und V crhandlungen ge- 
widmet. N achm ittags finden Ausiliige zur Besichtigung 
industricller Anlagen in Stuttgart, Cannstatt und Efs- 
lingen statt.

G e w e r k s c h a f t  de r  L o s l a u e r  S t e i  n k o h l e n g r u b e n .
10. Juni d. J ., Yormittags 11 Uhr, in Berlin, Unter den 
Linden 35.

K a l i w e r k c  A s c h e r s l e b e n .  10. Jun i d. J . ,  vorm. 
11V2 Uhr, in den Geschiiftsriiumen der Direktion der 
Diskonto-Gesellschaft in Berlin, Unter den Linden 35.

I l h e i n i s c h  - W c s  t fil l i s che  Sp ren gs t o f f -  A k t i e n - 
Ge s e l l s o h a f t ,  Ko l n .  11. Juni d. J ., naclim. 3 '/2  Uhr, 
im Sitzungssaale des Bankhausęs Sal. Oppenhcim jr. <Ł Co., 
Koln a. Rh.

E rz geb  i r g is c h e D y n a m i t f a b r i k ,  A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  zu G e y e r  i. S. 11.  Juni  d. J . ,  yormittags
11 Ulir, im kleinen Saale der Dresdener Fondsborse, 
Waisenhausstrafse 23 I. Etagc.

A k t i e n g e s e l l s c h a f t  S i e g e n e r  Dy n  ami  t - F a b r i  k, 
Kol n .  11. Juni d. J ., nachmittags 4 Uhr, im Sitzungs- 
saale des Bankhausęs Sal. Oppenheim jr . & Co. in Koln.

G r a n i t w e r k e  B l a u b e r g ,  M u n c h e n .  12. Juni d. J., 
yormittags 9 Uhr, im Bureau des Bankhausęs Merk, 
Fink & Co., Pfandhausstrafse 4 I in Munchen.

A k t i e n g e s e l l s c h a f t  fiir K o h l e n s t a u b f e u e r u n g e n  
zu Be r l i n .  12. Juni  d. J ., vorm. 10 Uhr, Koniggriitzer- 
strafse 55.

E i s e n l i i i t t e n w e r k  M a r i e n h u t t e  bei K o t z e n a u ,  
Aktien-Gesellschaft (vorm. Schlittgen & Haase). 12. Juni 
d. J . ,  mittags 12 Uhr, im Direktionsgebiiude der Geselischaft 
zu Mallmitz in Schlesien.

A. R i e b e c k s c h c  M o n t a n w e r k e ,  A k t i e n - G e 
s e l l s c h a f t  i u  H a l l e  a. S. 13. Juni  d. J . ,  yormittags
11 Uhr, im Geschiiftslokale der Geselischaft, Itiebcckplatz 1.

O b e r s c h l e s i s c h e  S t r o n t i a n i t w e r k e .  15. Juni er., 
yormittags 9 Uhr, im Biireau des Herm Justizrats Haagen 
in Berlin, Taubenstrafse 42 I.

E r s t e  O b l i g a t i o n i i r e  d e r  S t o l b e r g e r  G l a s -  
h i i t t e n - A k t i e n g c s  e 1 l s c h a f t  G l a s h i i t t e  J o r d a n .  
15. Jun i d. J ., voim. 10 Uhr, in Berlin, Norddeutscher 
llof, Mohrenstrafse 20.

wG l u c k a u f fl, A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  fiir B r a u n -  
k o h l e n - V e r w e r t u n g ,  Be r l i n .  16. Juni d. J ., naclim.
6 Uhr, im Hotel Norddeutscher llof zu Berlin W ., Mohren- 
strafse 20.

M e n g c d e r  B e r g  w e r k s  - A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
M e n g e d e .  18. Juni cr., yormittags 10 Uhr, im Geschiifts- 
liause der Direktion der D iskonto-Gesellschaft, Berlin, 
Unter den Linden 35.

G ii h 1 i t z r  V a h r n o w e r B r a u n k o h l e n  - A k t i e n -  
G e s e l l s c h a f t  in Gt t h l i t z .  20.  Juni  cr., mittags 12 Uhr, 
zu Perleberg im Saale des Hotels „Stadt London^.

Ber g  w e r k s - A k t i e n - G  es  e 1 l s c h a f t  „ L a  Houvc",  
S t r a f s b u r g  i. Elsafs. 27. Juni d. J . ,  nachmittags 2*/2 Uhr, 
im Sitzungssaale der Bank von Elsafs-Lothringen, Blau- 
wolkengasse 14, Strafsburg i. Elsafs.

K r e i s  R u h r o r t e r  S t r a f s e n b a h n ,  A k t i e n - G e s e l l 
s c h a f t .  30.  Juni  d. J . ,  naclim. 4 Uhr, im oberen Saale 
des Kaiserholes, Ruhrort.

W a l d a u e r  B r a u n k o l t  l e  n - I n d  u s t r i e  - A k t i e n g e 
s e l l s c h a f t  z u W a l d a u  be i  O s t e r f e l d  (Bez. Halle  a. S.).
21. Ju li d. J . ,  nachmittags 1 Uhr, im Albrechts-Hotel 
zu Zeitz.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . B r a u n k o lilen  b e rg  w e rk  
Ma r t l i a ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  Be r l i n .  10. Juni d. J ., 
yorm. 10 Uhr, zu Berlin, "BehrcnstraSe 57, Saal 212.
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Paten t-Berichte.
D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

K I. 5. Nr. 85 668. F o rd o ro in r ic h tu n g . Von E. 
Tomson in Dorlmund. Vom 18. August 1895. (II. Zusatz 
zum Patente Nr. 82 718 vom 9. Novcmber 1894.)

Die Fordereinrichtung des Hauptpatentes ist dahin ab- 
geiindert, dafs die Druckoylinder dor HiiUsfprdcrgestcllc 
mit den kleinercn Arbeitsfliichen des Stufenkolbens in Ver- 
bindung stehen, auf dessen grofserer Arbcitsniiehe zweeks 
yolligen Ilebens der nnbelasteten Httlfsfordergestelle ein 
Ueberdruck erzcugt werden kann.

K I. 5. Nr. 85 902. S to fs b o h rm a se łiin e  m i t  o le k tr i-  
schom A n tr io b . Yon Karl Zipernowsky in Budapest. 
Yom 8. Marz 1895.

Der Bohrer ist an einem Luftcylinder befestigt, dessen 
Kolben durch den Elektromotor rniHelst eines Esccnters 
und schwingender Ilebel in eine lun- und hergehende Be- 
wegung versctzt wird. Ilierbei verstiirkt die vor dem 
Kolben befindliche Luft den Schlag des Bohrers, wahrend 
die liin ter dem Kolben befindliche Luft eine zu starkę 
Erscliiitterung des Maschinengestelles durch den auftrefTenden 
Bohter verhUtet.

K I. 5. Nr. 86 191. V erfa łL ren  z u r  H e rs te llu n g  
von T u n n e ls  u . d e rg l.  Von Karl Zipernowsky und 
Ludwig von Reymond-Schillerin Budapest. Vom 7. April 1895.

Das Verfaliren bestelit darin, dafs der Bau der vertikalen 
StiitzwKndo oder Pfeilerrcihen und die Einwolbung des 
Tunnels der Zeit und dem Raumc nacli nacheinander durch 
Tagbau von oben aus, dagegen die AushOhlung seines 
lichten Quersclinittcs und die Herstellung der Sohle des 
Tunnels durcli Triebarbeit unterirdiscli vorgenommen wird.

K I. 20 . Nr. S6 122. K e tte n f ó rd e ru n g  m it  d u rc h  
d ie  M itn e h m e rg l ie d e r  f re i  g e t ra g e n e r  K e tte . Von 
der Duisburger Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, vorm. 
Bechem & Keetman in Duisburg. Vom 9. Ju li 1895.

Jedes Milnelmierglied a der Forderkette k triigt an 
seinem oberen T e i l , welclier entweder den festen Mit-

nelimer bildet oder zur Lagerung eines innlegbaren Mit* 
nehraers a* dient, einen Bolzen b. Auf den beiden freien 
Enden des letzteren ist je  eine Rolle c gelagert; diese 
Rollen laufen bei der Bewegung der Kette auf einer Spur- 
rinne d, sodafs die Kette ihrer ganzen Liinge nacli fr®i 
getragen wird und somit nur die Reibung der Laufrollen 
zu iiberwinden hat.

KI. 24. Nr. 86 287 . Feuerungs - A nlage fńir 
D am pfkessel. Von A. Schaper in Hamburg. Vom
2. Ju li 1895.

Die Wasserrohren, welche bei der durcli das Patent 
Nr. 25 313 geschUtzten Feuerungsanlagc den das Fcuertings- 
material aufnehmenden Korbrost bilden, werden mit einer 
Ummantelung yersehen, dereń Vorspriinge derartig aus- 
gebildet sind, dafs in der Langśriclitung der Rohre Zick- 
zaekwege oder sieli abwechselnd verengende und ver- 
breilernde Luftwcge enlstehen. Dic auf diese Weise lier- 
gestellten Luftwege verhindern, dafs das Brennmaterial 
durch die Rostspalten hindurchlallt.

KI. 24. Nr. 86 358. F euerungs - A nlage. Von 
Robert Deifsler in Berlin-Treptow. Yom 30. Mai 1895.

Durch einen iiber dem Rost parailel oder naliezu 
parallel der Liingsrichtung des Feuerungsraumes angeordneten 
Feuerbalken wird der Rost in zwei Liingsteile zerlegt. 
Der grofsere Teil wird in bekannter Weise mit Kohlen 
bescliiittet; der Feuerbalken ist nun so lioeh iiber dem 
Rost angeordnet, dafs der in Glut befindliche BrennstolT 
unterhalb des Balkens durch natiirlichen Fali sich aus- 
breitet und der kleinere Teil des Rostes stets selbslthiitig 
mit brennender Kohle versehen wird. Auf diese Weise 
wirkt der kleinere Rosttcil wie ein Generator, der stets hcifse 
Luft und hoch erliitzte Verbrennungsgase liefert; die letzteren 
geniigen, um dic iibrigen Gase rauclifrei zu verbrennen. 
Statt eines Feuerbalkens konnen auch inehrere solcher 
iiber dem Rost angeordnet werden. Werden diese Feuer
balken bei Unterfeuerungen angewendet, so konnen an den 
Seiten der kleinercn, ais Generator wirkenden Rostteilc 
Abfallkanśile angebracht werden, in welche die verbrannte 
Kohle bezw. Schlacke herunter gestofsen werden kann.

KI. 24. Nr. 86 361. Eoststab. Yon Paul Brauser 
in Burtscheid. Vom 27. August 1895-

Der Roststab bestelit aus einer fiachliegenden Flufseiscn- 
oder Stahlblechplalte mit eingeprefsten, an der unteren Seite 
mit vorspringenden Randern versehenen Luftziigen. Behufs 
Herstellung der Luftspalten zwischen den cinzelnen Rost- 
stiiben sind die Lśingskanfen derselben umgebordelt, wodurch 
die Roststiibe gleiclizcitig die notwendige Steifigkeit gegen 
Durehbiegung erhalten.

KI. 24. Nr. 86 267. Beschiekungsvorrichtung  
fur K ohlenstaubfeuerungen. Von der Allgemeinen 
Kohlcnstaubfeuerung Akticn-Gesellschaft „PatenteFriedebergff 
in Berlin. Vom 1. April 1894.

Die in der Patentschrift Nr. 74  495 beschriebene 
Beschickungsvorrichtung iśt auf einer um einen Zapfen 
drehbaren Platte angeordnet. sodafs die ganze Yorrichtung 
von der Feuerung durcli Drehung leicht entfernt werden 
kann. Das Zufiihrungsrohr fiir die Prefsluft mufs daher 
gcteilt hergestellt sein, und der die Drehung mitmachende 
Teil ist mit einem Endflansch verselien, welclier dicht auf 
einen entsprechenden Endflansch des feststehenden Teiles pafst.

Der Eintrilt des Kohlenstaubluftgemisches in den Ver- 
brennungsraum erfolgt in einem ringformigen Strahl, zu 
welchem Zwecke in den am Ende der Abfiihrungsleiturig 
befindlichen Hohlkorper cin zweiter kleinerer Ktfrper so 
cingefiihrt ist, dafs ein Ringraum zwischen beiden verbleibt.

KI. 35. Nr. 86 020 . Lastdruekbrem se fiir Hebe- 
zeuge. Von Emil Bolzani in Berlin. Vom 11. Dez. 1894.

Die in Schiitzen gefiihrten Lager einer durch die Last 
beanspruchten W elle sind mittelst iiber Scheiben gefiihrter
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B rem sbiinder an de r V orlegew ellc  aufgehlingt. D iese Scheiben  
k u p p e ln  sich  m it d e r  Y o rg e leg ew elle  d u rc li G esperre  n u r 
in  de r S en k rich tu n g  e in , w a h ren d  d ie  B elastung  d e r B rem s- 
b iinder durcli e inen  von H an d  zu  be th iitig en d en , an  den  
L agern  de r L as tw e lle  an g reifenden  H e b e lap p ara t b e lieb ig  
v e rrin g e rt oder vergrufsert w erd en  k an n .

K I .  3 5 .  N r. 86 022. S o l b s t t h a t i g o  H e m m v o r r i c ł i -  
t u n g  f i i r  H e b e z e u g e .  V on E d u a rd  W e ile r  in  C h a rlo tten - 
burg . Y om  20. Septem ber 1895. (Z u sa tz  zum  P a len ie  
N r. 83 252 vom 3. N ovem ber 1894.)

D ie V orrich lu n g  des H au p tp a ten le s  is t d a h in  abgeśindert, 
dafs d e r D rehk iirper zu  einem  GeliiŁusc m it in n en  an - 
geo rdneten  Sperrziihnen au sg eb ild e t ist, w elches den  K opf 
de r B etriebsw elle  um schliefst und  m it d iesem  d u rc h  in  den  
W ellcn k o p f se lb st g e lagerte , un ter F e d e rw irk u n g  stehende  
K linken  g e k u p p e lt w ird .

K I .  35 . N r. 8 6  023. V o r r i e l i t u n g  z u m  A u s -
g l e i c l i e n  d o s  L a n g e n s  d e r  F o r d e r s e i l e .  V on F ran z  
B ey k irch  in  G revenbro ic li. V om  24. Septem ber 1895.

D ie V orric litu n g  b esteh t in  d e r A n o rd n u n g  c ines F liissig - 
k e itsb eh alte rs  am  E n d e  des F o rd erse ils . in  w elchem  ein 
d ie  F 6 rd e rsch ale  trag en d er S chw im m er d u rch  E rh o h u n g  
oder E rn ied rig u n g  des F liissigkeitsstandes gelioben oder 
gesenkt w erden  kan n .

K I .  4 0 .  N r. 8 6  075. V e r f a h r e n  d e r  C y a n k a l i u m -  
l a u g e r e i  f i i r  E d e l m e t a l l e .  Von Middieton Crawford in 
Colorado Springs, Staat Colorado, V. St. A. Vom 30. Dez. 1894.

D ie E rze  w erden m it e in e r L ijsung au sgelaug t, w elche 
neben dem  C yanid  ein  cyausaures Salz e n th a lt. E in e  d e r- 
artige  L osung  w ird  d ad u rc li e rh a lten , dafs m an zunaclist 
eine C yanid losung  in  g e tren n ten  A n o d en - u n d  K alh o d eu - 
riium en der E in w irk u n g  eines h in d u rcb g e fiih rten  elektrischen 
Stroines aussetzt, dafs m an a lsd an n  das E rz  m it der aus 
den A nodenriium en kom m enden  n u n m eh r cyansaures Salz 
en th a lten d en  F lU ssigkeit au s lau g t u n d  d a rau f aus der go ld- 
ha ltig en  LOsung das E d elm eta ll in  den K athodenriium en 
au f c lek tro ly lisch em  W egc au sscheide t.

K I .  4 0 .  Nr. 86 076 . A m a l g a m i e r v o r f a h r e n .  Von 
Emil Laurence Oppermann in London. Vom 10. Okt. 1895.

D ie zerk le in e rtcn  E rze  w erd en  im  feuchten  oder trockenen 
Z u stan d e  m it Q ecksilberdam pf in  B eriih rung  gebrach t, dem 
zu r B efo rdeiung  de r G oldauflosung  e in  Gas w ie  z. B. 
A m m oniak b e igem isch t se in  k an n .

K I .  4 0 .  Nr. 86 153. V e r fa łire n  z u r  Z in U a u g e re i. 
Von C. lloepfner in Berlin. Vom 10. April 1895. (Zusatz 
zum Patenie Nr. 85 812  vom 14. Februar 1S95.)

D as P a te n t 85 812 is t d ah in  abgeiindert, dafs d ie 
z in k o x y d lia ltig en  M ateria lien  m it L osungen  von C hlorzink, 
M agnesium chlorid , E isen ch lo ry d  u . s. w. oder A lkalien  
o d er a lk a lisch en  E rd en , d ie  Z in k  zu  losen  verm ogeii, aus
ge laug t u n d  d ic  gew onnenen  basischen  L osungen m it 
K ohlensiiure b eh an d e lt w erd en .

K I .  7 5 . Nr. 86 400 . V e r fa h re n  z u r  G ew in n u n g  
vou  A m m o n ia k  u n d  A lk a l ic a rb o n a t  a u s  A bfa ll- 
la u g e n . Von der ofFenen llandelsgesellschaft in Firma
II. &' W. Pataky in Berlin. Yom 1. Ju li 1894.

Die n u r w en ig  e in g ed ick te  Laiige, sp ez ie ll d ie  bel 
d e r M elasseverarbeitung  re su ltie ren d e  b rau n e  A b lau g e, w ird  
m it sch w ach  g eg liih le r T lio n erd e  verm isch t und  d ie  M ischung 
b is  zu r sehw achen R otg lu t e rh itz l, w obei aus den en t-  
w e ich en d en  Gasen das A m m oniak  in  b ek an n te r  W eise  ab - 
gesch ieden  w ird . D er R e to rten riick s tan d  w ird  ausge laug t 
u n d  d ie  in  L iisung gegangenen , ev cn tu e ll d u rch  frak tio n ierte  
K ry s ta llisa tio n  vo rh er ge tren n ten  A lk a lia lu in in a te  m ittelst 
K ohlensiiure z e rse lz t;  de r un lo slich e  R iickstand  k a n n  nach  
T ro ck n en  u n d  schw achem  G luhen  zu r B ch an d lu n g  n eu er 
M engen A bfa lllauge  bis zu r E rschopfung  d e r T h onerde  
ve rw ertc t w erden .

K I .  7 8 . N r. 86 620. E l a s t i s c h e  Z i i n d s c ł m u r ,  
V on Jam es W atson  in  L o ndon . V om  25. D ezem ber 1894.

Um  eine T ren n u n g  und  som it e ine  U n te rb rech u n g  der 
Z iindseele  von Z undsc linu ren  beim  K n ic k e n , Quetschen
u. d c rg l. u nm oglieh  zu  m aclien , s le llt m an d ie  Z undsc linur 
in  d e r W eise  b e r, dafs das Z iindm ateria l en tw cd e r einen 
H olilraum  um schliefst o der von e inem  so lchen  (z .  B. durch 
A no rd n u n g  von C an ellie ru n g en ) um geben w ird . D asselbe 
e rre ich t m an auch  durch  E in lag e  e ines e lastischen  Fadens.

SuTbmissionen.
13. J u n i  cr., 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 .  Lieferung des Bedarfes an Steinkohlen fiir das 
Alte AUgemeine Krankenhaus und fiir das Seemanns-Kranken- 
liaus soli vergeben werden. Bedingungen sind ausgelegt. 
Reflektierende haben ihr von zwei in Hamburg ausśissigen 
Biirgen mitunterschriebenes Anerbieten cinzureichen. Der 
Brief mufs sowohl auf der Aufsenseite, ais auch am Kopfe 
des Schreibcns selbst in hervortretender Weise mit Nr. 122 
bezeichnet sein.

13. J u n i  d . J . ,  mitt. 12 Uhr. M a g i s t r a t  Sa a l f e l d .  
Gesamt- oder Teilliefeiung der Gaskohlcn — rot. 800 000 kg
— soli vergeben werden. OfFerten sind einzureichen. Be
dingungen liegen often oder konnen bezogen werden.

18 . J u n i  d . J .  K o n i g l  i c h  e s  L a n d g e r i e l i t  
L e i p z i g .  L ie feru n g  von ca. 1500 k g  P e tro leu m , 5000 Clr. 
bester, sch lack en fre ie r P ech stiick k o h le  u n d  1900 Ctr. trockener 
u n d  sta u b fre ie r  b o lim isch er B raunkolile  so li u n ter den ein- 
zuse lien d en  B edingungen  vergeben  w erd en . A ngebote sind 
c in zu re ich en .

P c r s o n a l i e  11.
V e r s e t z t :  B ergassessor Z i r k l e r ,  b islier H ulfsarbeiter 

bei d e r B erg inspek tion  ara R am m elsberge , vom 1. Jum
d . J .  a is k o m m issarischer H u tten in sp ek to r nach  L au ten th a l; 
an  se ine  S te lle  tr itt  B ergassessor F e r b e r ,  b islier Hulfs
a rb e ite r  ara  O berbergam t C laustha l.

B e r i c h t i g u n g .
In dem Artikel „W citere Versuche iiber des Verhalten 

der ira O.-B.-A. Dortmund beim Grubenbetrieb venvandlen 
Sprengstoffe e tc /f in Nr. 22 mufs es S. 427 Sp. 1 Zl. 5 
von unten statt: „Es gelang aber bei 9 Schussenf f . . .  heifsen,: 
„Es. gelang aber w e d e r  bei 3 SchUssen . .


