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(Schlufs.)

S o n d e r - B c w e t t c r u n g .  Au f  Grube. Rcden bei 
Saarbrucken w urden die im V orjalire augcstellten Yer
suche an V entilatoren und L utten  tur die Sonder- 
Bewetterung fortgesetzt.

A. V e n t i l a t o r o n .
Die V ersuche des V orjahres hatten  ergeben, dalś 

die Betriebsmaschin&der dam als angew andten Vcntilatoren 
(Cylinderdurchmesscr 100 mm, H ub 125 m m ) bei einem 
Ueberdruck der Prelsluft — 4 bis 6 A tm . — fur die 
hiesigen V erhaltn isse zu grofs sei, und dafs es sich 
cmpfehlen wiirde, entw eder dic Mascliinc kleiner zu 
machen, oder besser noch, ein grofseres Uebersefzungś- 
vcrhaltnis der M asehine au f den V entilator zu wahlen.

Zur niiheren Priifung dieser F rage wurden Versuchc 
an Ser-Ventilatoren m it einer grofsen und einer kleinen 
Masehine und dem U ebersetzungsverhaltnis 1 :3  an-

gestellt, zu denen sich nachhcr noch ein Versuch mit 
einem V entilator m it kleiner M asehine und dem U eber- 
setzungsverhaltnis 1 : 4  geselltc. D ie U ntersuchung er- 
folgte in der bereits friihcr angew endeten W eise, dafs 
man ein Reservoir von 9,6 cbm m it Prefsluft von einem 
Ueberdruck von 5 Atmosphiircn fiillte, die V entilator- 
mascliine an das Revervoir anschlols und den V entilator 
so lange laufen liefs, bis der D ruck um eine Atmosphiire, 
von 5 au f 4 A tm ospharen gefallcn war.

An die V entilatoren w urde eine glatte Flanschen- 
Iu ttentour von 30 cm lichter W cite und 115 m Lange unter 
E inschaltung von drei Doppelkriimmern angeschlossen.

D ie Pression w urde 2 m vor dem V entilator in der 
M itte des L uttenquerschnittes gemessen. Nachstchende 
U cbersicht entha.lt die Ergebnisse dieser Versuche, welche 
bei A und B je  doppelt ausgefiihrt worden sind.

1 2 3 4 | 5 6 7 8

Reine Pression 

mm Wa

Geschwindig-
keitshobe

ssersaule

Arbeitsdauer

Minuten

Ges

Tourenzahl

amt-
Luftmenge

(angesaugte)
cbm

Tourenzabl

in der

Luftmenge

Minutę

Betriebsdruck der 
Prelślnft b. Eintritt 
i. d.Ventilat.-Cylind. 

Atm.

10
20
30
50

34/s 
5«/S 
9 /s

A. S e r - V e  
jirofse Betriebsma

171/4 
1?'A

55/s

n t i l a t o r :  F 1 u g 
schine; Cylinder 

Uebersetzungs

7 918 
8145  
7 624 
5 684

e l r a d- Dur c bno  
lurchmesser 100 
yerhaltnis 1 : 3 .

322,44
344,88
331,68
246,84

e ś s e r  50 cm.  
mm, Hub 125 rr

458
664
823

1010

ro.

18,69
28,15
35,86
43,82

0,75
1,00
1,20
1,70

10
20;
30:
ó6"

34/s
5Vs
9Vs

B. S e r - V e n t i l a t o r :  F l u g e l r a d - D u r c h m e s s e r  50 cm.  
Kleine Betriebsmascbine; Cylinderdurchmesser 80 mm, Hub 88 mm. 

Uebersetzungsverhaltnis 1 :3 .

24V*
16
HV.
7

11047 452,73 ' 455 18,67
10 507 446,58 656 27,91

9412 404,19 801 34,40
7255 319,92 1037 46^74

1,00
1,35
1,60
2.55
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1 2 3 4 | 5 6 7 7

Reine Pression 

mm Wa

Geschwindig-
keitshohe

sscrsanle

Arheitsdauer

Minuten

Ges

Tourenzahl

arut-
Luftmenge

(angesaugte)
cbm

Tourenzahl

in der

Luftmenge

Minutę

Betriebsdruck der 
Prefsluft b. Eintrltt 
i.d.Yentilat.-Cylind.. 

Atm.

C. S e r - Y e n  t l i  a t or  w i e  b e i  B. 
Uebersetzungsrerhaltnis 1 : 4.

10 2 ‘/s 30 14 507 611,17 484 20,37 0,80
20 34/s 21 ‘/ i 14 416 619,28 671 28,80 1,20
30 5Vs 16 13 103 531,92 819 33.20 1,65
50 82/s 10 10 147 420,77 1015 42'08 3,00

W ie ein V ergleich der Zahlen in Spalte 5 zeigt, hat 
m it der gleichen A rbeitskraft n icht nur der Y entilator 
m it der kleinen M aschine vicl m ehr Luft angesaugt, ais 
der Y entilator m it der grofseren M aschine, sondern auch 
der kleine V entilator m it dem Uebersetzungsverhaltnis
1 : 4 w iederain m ehr geleistet, ais der gleiche V entilator 
m it dem U ebersetzungsverhaltnis 1 : 3. D ie M ehrleistung 
schwankt bei B gegen A  zwischen 21 und 40 pCt., bei 
C gegen B zwischen 31 und 36 pCt. und bei C gegen 
A zwischen 60 und 71 pCt.

Die Zahlen haben selbstredend nur Giiltigkcit fiir 
die dem betreffenden Versuche zu grunde gelegten 
Y erhaltnisse, insbesonderc fiir die hier gewahlte Lutten- 
weite (300  mm).

B. L u t t e n .
D ie im V orjahre angestellten V ersuche an L utten 

wurden dahin fortgesetzt, dafs m an den Einflufs der 
V erbindung der Lutten auf die W etterverluste verfolgt 
hat. D ie nachstehenden Tabellen gebeu hieriiber naheren 
Aufschlufs. Bei den V ersuchen I  und  I I  w urde ein
Pelzerscher V entilator verwendet, w ahrend bei I I I  die
Beobachtungen an einer L utten tour angestellt wurden. 
welche von T age her durch den ausziehenden W c tte r-
schacht in die G rube gefuhrt war.

D ie V ersuche zeigen, dafs die gewohnlichen Muflen- 
verbindungen grofsere V erluste ergeben, ais die W irtzsche 
P atentdichtung, dafs aber auch diese noch au f grofse 
Langen im m erhin selir betriichtliche Y erluste im Gefolge 
hat und bei weitem von der allerdings teuren  Flanschen- 
verbindung ubertroilcn wird.

Feststellungen von W etterverlusten  in  L utten .

Lange  
d«r L u t t e n to u r

m

Vom Ventilator 
erzeugte 

rein# Pression

mm

Gescliwindigkeits -
hóbe

mm

T o u r en z a h l  
des Y e n t i la to rs

A n g e s a u g te  | A u sg e b ln s en e  

L u f tm e n g e  

in d e r  M in u tę

cbm | cbm

Yerlust in  pCt.

I. L u t t e n s t r a n g von 30 cm I i cht er  W e i t e ,  mi t  W i r t z s c h e r  P a t e n t v e r b i n d n n g .

110 30 43/s 798 43,38 31,67 27
» 40 7 928 48,88 36,90 25
n 50 9 1 063 52,29 39,33 25
V 60 12 1232 57.30 45,36 21

210 30 3 763 42,13 20,87 50
n 40 5 V* 8*7 47,96 22,98 52
n 50 7 970 51,87 26,27 50
n 60 9 1 134 56,82 30,66 47

310 30 24/s ' 726 41.16 14,47 65
f j 40 43/5 855 46^52 15,76 65
tJ 50 6V« 953 50,48 16,99 66
« 60 8 */* 1 104 56,88 18,15 68

410 ■ 30 23/5 698 40,27 10,25 74
n 40 4*5 830 46,11 11,88 74
fj 50 54/s 928 49,30 12,50 74
V 60 7J/S 1067 56,05 13,37 76

510 30 2% : 685 39,09 9,84 75
n 40 3*/s 780 45,06 10,55 77
n 50 4 /s 907 48,87 11,55 77
n 60 e*/» 987 55,06 13,02 77

11. L u t t e n s t r a n g  Ton 510 m L i n g ę  und 30 cm i i c h t e r  W e i t e ;  d i e  e r s t e n 380 m  m i t  W i r t z s c h e r

P a t e n t  T e r  bin dnng,  di e l e t z t e n  130 m m i t  M u f f e n y e r d i c h t u n g .

510 30 ■ 2 % 678 38,60 4,48 88
n 40 3*5 779 44,27 6.63 .85
n 50 4 /5 858 48,22 7,57 84
» 60 5 % 932 54,02 8,42 84
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III. F e s t s t e l l u n g  d e r  Y e r l u s t e  
"bei e i n e r  g i a t t e n  L u t t e n t o u r  y o n  40 cm l i c h t e r  W e i t e  
m i t  F l a n s c h e n r e r b i n d u n g ,  Yon T a g e  be r  e l n z i e h e n d .

Lingę Wettermenge
. der Depression in der Minutę V«riust

Lutten
ein- aus-

m mm ziehend blasend pCt.
185 45 79,13 75,23 4,9

'205 ' 44 75,79 70,98 6,4
225 45,5 74,48 68,34 8,2
245 45,5 72,93 65,99 9,6
265 45,5 71,22 65,01 8,7
285 45,5 78,07 72,52 7,5
305 45 67,21 61,03 9,2
325 44 64,43 59,35 7,9
345 44 62,00 57,98 6,5
385 44,5 55,20 50,37 8,8
405 45,5 53,13 49,45 6,9
425 45,5 50,81 45,93 9,7
445 45' 47,14 42,65 9,6
465 44 46,10 41,13 10,8

W e t t e r t l n i r e n  m i t  F e d  e r s c h l  ufs. In  W ctter- 
strecken m it stark er F orderung und hoher Depression 
sind au f G rube H einitz bei Saarbrucken in neuerer Zeit 
W etterthiiren eingebaut worden, die sich gut bew ąhrt 
haben. Sie bestehen aus zwei Fliigeln, die in der 
Richtung des Y erkehrs un ter einem W inkel von ungefahr 
70° zu einanderstehen. N ahe dem Scheitel des W inkels 
ist an jedem  Fliigel au f der Seite, von der die Thiir 
geoffnet w ird, in H ohe der O berkante des Forderw agens 
mittelst Gelenkes eineG leitschiene befestigt, dereń anderes 
Ende seitlich der B ahn gefiihrt w ird. D er Fiirderwagen 
schiebt sich zwischen beido G leitsehienen nnd offnet so 
die Thiir, die durch Federn  au f der Riickseite der 
Fliigel geschlossen wird. U rspriinglich fiir Strecken mit 
Seilforderung bestim m t, sind derartige T hiiren spater 
auch in Strecken m it lebhafter H andiorderung eingebaut 
worden.

B e f e u c h t u n g  d e s  K o h l e n s t a u b e s .  Zur Be- 
feuchtung des K ohlenstaubes in Forderstrecken sind auf 
der Zeche H einrich G ustav, Schacht A rnold, im Bergrevier 
Sud-Bochum, m ehrfache V ersuehc m it Sprengstoffen ver- 
schiedener K onstruktion angestellt. D ie eine A rt der 
Wagen ist nach dem B eispiel der Strafsen-Sprengwagen 
eingerichtet. U nter einem eisernen F iirderw agen befindet 
sich an dem einen E nde in der ganzen B reite desselben 
ein Kupferrohr, welches m it zahlreichen, sehr feinen 
Łochem versehen ist. D er W agen  triigt einen dicht 
schliefsenden Deckel, w odurch der T ransport desselben 
durch Bremsberge oder sonstige sta rk  geneigte Strecken 
ermoglicht wird, ohne dafs h ierbei W asser verloren 
ginge. Oberhalb des W agenbodens befindet sich im 
Wagen ein A bspcrrventil. Z ur B enutzung  dieser W agen 
ln forderstrecken w erden dieselben an einen Zug an- 
gekuppelt, sobald sich dieser in Bew egung setzt, wird 
das Ventil geofinet. D as V erfahren is t sehr einfach und 
erfordert keine besonderen K osten, dasselbe reicht, wo 
mir °ine Befeuchtung der Sohle in F rage kommt, aus.

D iese W agen haben sich auf Schacht Arnold gu t be- 
w ahrt und es sind drei davon taglich im Betrieb.

D ie zweite A rt B rausew agen wird von der F irm a 
Gebr. Eickhoff in Bochum  geliefert. D er W agen ist w ie 
ein gew ohnlicher Fiirderw agen aus Eisen gebaut. In  
dem selben befindet sich eine m it W indkessel verschene 
Pum pe, welche m ittelst IIebelverbindung durch einen, 
au f einer der W agenachsen angcbrachten Excenter in 
B ew egung gesetzt w ird. An dem Ausfltifs der Pum pe 
befindet sich ein drehbares G um m irohr m it kleinen 
Oefinungen, w elches in verschiedene Lagen eingestellt 
w erden kann, je  nachdem  die F irs te  oder die Stofse 
befeuchtet w erden sollen. A uch dieser W agen wird 
von Zeit zu Zeit an dic Ziige angeschlossen und w irkt 
dann sclbstthiitig. A u f Schacht Arnold stehen zwei 
solcher W agen  in A nw endung und sind dort m it gutem  
Erfolge benutzt worden.

A uf der Zeche V er. G erm ania, Schacht I  im Berg- 
revier W est-D ortm und ha t m an zum  Zwecke der Be- 
rieselung solcher Strecken, in w elehen eine D ruckw asser- 
leitnng nicht nachgefiilirt w ird, einen Sprengwagen von 
folgender K onstruktion gebaut: A uf einem niedrigen
W agengestell ist ein liegender R undkessel aus 4 mm 
starkem  Blech von 150 1 Inhalt und daneben ein kleiner 
stehender Cylinder von 7 mm starkem  Blech m it V er- 
starkungsringen m ontiert. D er grofsere K essel h a t an 
der un teren  Seite einen H ahn und Anschlufsstutzen m it 
Schraubengew inde fiir einen Gum m ischlauch und steh t 
oben durch ein R ohr in V erbindung m it dem kleinen 
Cylinder. D ieser letztere is t m it einem M anom eter und 
einem A nschlufsstutzen m it V entil ausgcriistet. F iir den 
G ebrauch ftillt m an den R undkessel m it W asser und 
den Cylinder m it D ruckluft von etwa 5 A tm ospharen 
U eberdruck aus den an vielen Stellen in der G rube 
yorhandenen D rnckluftleitungen. llie ra u f  w ird der W agen 
in dic zu berieselnde Strecke gefahren und die D ruck
luft aus dcm  Cylinder durch ein kleines R cduzierren ti 
m it etwa if2 A tm ospharen D ruck durch Oeffnen eines 
V entilhahnes au f das W asser in den R undkessel gelassen. 
U nter diesem D ruck w ird das W asser durch den an 
dem unteren A nschlufsstutzen angeschraubten Schlauch 
m it B rause ziem lich fein verteilt herausgespritzt. D ie 
Berieselung ist durch diese Y orrichtung eine ebenso gute 
wie durch eine D ruckw asserleitung, w ahrend die A nlage 
kosten und die in druekhaftem  Gebirge recht teuren 
R eparaturarbeiten  derselben vollstandig verm ieden werden. 

v n .  B r ik e t t ie ru n g .
A p p a r a t  z u r  T r o c k n u n g  v o n  n a s s e r  S t a u b -  

k o h l e .  Seit einigen Jah ren  w urde von der E m anuel- 
g rube bei R adlin  (B ergrevier R atibor) d ie  geforderte 
S taubkoh le  im ungew aschenen Zustande zu B riketts 
verarbeitet. D a sieh aber herausstellte, dafs der A schen- 
gehalt dieser B riketts zu hoch war, entschlofe sich die 
V erw altung, zu r V erw endung gew aschener S taubkohle 
iiberzugehen, die A btrocknung derselben aber in einem
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besomleren A pparate vorzunehm en. Es kam  ein rotierender 
Tellerofen von 6 m D urchinesser zur Aufstellung, dem 
die bereits m it Pech gem ischte, nasse S taubkohle durch 
ein Becherwerk zugefiihrt wird. Die A btrocknung ge- 
schieht durcb offenes Feuer. D asselbe streicht zunachst 
iiber den rotierenden Teller und geht dann unter dem - 
selben in einen K an a ł, der die Fcuerungsgase dem 
Schornstein zufiihrt. D ie E inrichtung, welche fur eine 
D arstellung von 4000  Ctr. B riketts in  24  Stunden be- 
stim m t ist, bewiilirt sich selir gut. Sie ist von der 
F irm a ScliucKtermann & K rem er in D ortm und zur Aus- 
fiihrung gelangt.

H e r s t e l l u n g  v o n B r a  u  n k o h l e n - I n d u s t r i c -  
B r i k e t t s .  D ie H erstellung von Braunkohlen-Industrie- 
Briketts ha t im Bergreviere W est-K ottbus weiteren E in- 
gang gefunden. A uf der G rube Mariannensgliick bei 
K ausche werden ais hauptsachlichster A bsatzartikel drei- 
teilige Briketts, deren jeder Teil annahernd einen W iirfel 
von gewohnlieher Steinstarke bildet, hergestellt. D ie- 
selben haben sowohl bei der Dainpfkesselheizung, ais 
auch beim  Ilausbrande raschen Eingang gefunden. In 
Berlin w erden sie fiir den letzteren Zweck in Siicken 
von 50 kg Gewicht verkauft, worin im Interessc des 
P ublikum s ein grofser F ortschritt gegeniiber dem sonst 
gebrauchlichcn V erkauf nach der Stiickzahl zu erblicken 
ist. D ie au f G rube M ariannensgliick zur Verwendung 
gelangenden Pressen sind besonders stark gebaut und 
besitzen bedeutende Um laulsgeschwindigkeit, sodafs mit 
denselben in 24 Stunden eine Leistung von 8 Doppel- 
wagen erzielt w erden soli.

E l e k t r i s c h e r  A n t r i e b  v o n  S c h u l z s c h e n  
T r o c k e n o f e n u n d v o n B r i k e t t p r e s s e n .  InderB rikett- 
fabrik der B raunkohlengrube Ilse bei Biickgen. Berg- 
revier W est-K ottbus, werden neuerdings die vorhandenen 
Schulzschen Riihrentrockenofen, sowie 2 neue starkę 
Pressen von 120 U m drehungen verm ittelst Riemeniibcr- 
tragung von Drehstrom m otoren angetrieben Letztere 
besitzen je  75 bezw. 50 Pferdestarken. Die Gruben- 
Yerwaltung beabsichtigt, dcm nachst auch die Nafsdienst- 
apparate , sowie die vorhandenen Tellerofen mit elek- 
trischem  Antriebe zu versehen.

E n t l e r n u n g  d e s  F l u g s t a u b e s .  Zur Beseitigung 
des aus den Fabrikschloten in das Freie austretenden 
F lugstaubes sind au f den W erken des Bergrerieres 
W est-K ottbus nachstehend beschriebene Vorrichtungen 
zur E infiihrung gelangt.

Iii der neuerbauten Brikettfabrik der Grube Mariannens- 
gliick bei K ausche soli dic Gcschwindigkeit der von den 
Trockenapparatcn kommenden, staubgeschwiingerten Luft 
beim Durchstreiclien von geriiumigen, gemauerten Flug- 
staubkam mern Yerringert und damit dem Staube Gelegcn- 
heit zum Niederfallen gegeben werden. Zu diesem 
Zweeke ist fur je  2 Schulzsche Rohrentroćkenapparate 
gemeinsam eine Kamm er zwischen Oefen und Abzu°-- 
schloten cingeschaltet und derartig mit gemauerten

Scheidern versehen, dafs die Abdampfe der Trockcniifen 
roehrm als aufw arts und abw arts gefiihrt werden. H ierbei 
fallt der griifste Teil des m itgefuhrten S taubes in den 
unteren sich verjiingenden Teil der K am m er nieder, 
von wo er in gewissen Zeitabstanden ausgetragen wird. 
D as w iedergewonnene G ut wird der ungetrockneten K ohle 
zugesetzt.

A uf der B rikettfabrik  der G rube Ileyc I  bei Sarchcn 
sind zum  Zweeke der S taubabschcidiing aus den Ab- 
dam pfen jc  2 Schulzsche T rockenapparate m it einem 
B oreasapparate von 2 m D urchm esser versuchsweis& 
verbunden worden. D ie Abdam pfe werden h ier durch 
F liigelrad-V entilatoren angesaugt und tangential in die- 
B oreasapparate eingcblasen. An den W andungen der 
letzteren scheidet sieli alsdann der grofste Teil des Flug- 
staubes, verm ischt m it einigen W asscrtropfen, ab, fallt 
in den un teren , trichterform ig gestalteten T eil des 
A pparates und aus diesem durch cin A bfallrohr der 
Presscnzufiihrungsschnccke zu. D ie aus den M ittelrohren 
der Boreasapparate austretenden Diimpfe gelangen durch 
besonders weite, gem auerte Schornstcine ins Freie. Die 
altcn gem auerten Abzugsschlote sind ais Reserve bei- 
behalten worden; dieselben w erden fiir gewiihnlich durch 
K lappen geschlossen erhalten, welche sieli im F alle  einer 
Explosion selbsttliatig nacli aufsen olfnen. F riiher w urde 
der S taub durch W asserstrahldiisen niedergeschlagen und  
dem dabei entstelienden, diinnfliissigen Schlam m e in 3 
grofsen K larbeckcn G elegcnheit zum  A bsctzen gegeben. 
D ie B eseitigung dieser nahezu 20 cbm tiiglich aus- 
m achenden , ganzlich unvenvertbaren  Schlammmasscn 
erforderte viele menschliche A rbeit. Bei der jetzigen 
E inrichtung werden uacli angestellten M essungen tiiglich 
gegen 3,5 t trockener S taub w ieder nu tzbar gem acht 
bei einer Produktion von 17 D oppelw agen Briketts in 
der nam lichen Zeit.

V on ahnlicher BeschafFenheit w ie au f Ileyegrube ist 
die E ntstaubungsanlage fiir die Schulzschen Rohren- 
trockenapparate au f der B rikettfabrik  I  der G rube Ilse 
bei Biickgen.

A is ein Nachteil der B oreasapparate hat sich dic, 
wenn auch geringfugige, Beim ischung von Kondens- 
w asser- bezw. Regenwassertropfcn zu dem wieder- 
gewonnenen und  zur Y erpressung gelangenden Staube 
bem erkbar gem acht. M an ist bem iiht, diesen Uebelstand 
durch geeignete E inrichtung der A bzugsschlote und der 
in le tzteren angebraciiten A bschlufsklappen nach Mog
lichkeit zu bescitigcn.

V III. D am pfkessel und  M aschinen.
A n t i l e b e t o l i t h .  A u f der K oniglichen Salinę zu 

Inow razlaw  w urde bei den 3 D am pfkcssćln au f dcm 
Soolforderschachte zu r V erliinderung des Kesselstein- 
ansatzes A ntilebetolith  Y c r w e n d e t  und zw ar fiir die
3 K essel von jc  21 qm H eizflache eine Menge von 
9 i/a kg w ochentlich. D ie K essel blieben von Stein frei.
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A uf der Schachtanlage I  und I I  des S teinkohlen- 
bergw erkes Zollverein im B ergreviere O st-Essen ist im 
L ąufe des Ja h re s  eine R einigungsanlagc fiir das Speise
w asser der Dam pfkessel in Betrieb gckom m en D ie 
A bscheidung der K esselstein  bildenden Salze w ird in 
iiblicher W eise durch Zusatz abgem essener M engen einer 
Losung von A etznatron und Soda zu erreichen gesucht. 
D ie Z usatzlauge w ird in einem besonderen Bottieh her- 
gestellt und durcli D am pfstralilelevator in einen ca. 10 m 
iiber dem Boden aulgestellten R eagentienbehiilter ge- 
hoben. Von h ier aus fiillt dieselbe in bestim m ten 
Mengen gleichzeitig m it einer entsprechenden Menge 
Speisew asser in ein Mischgefafs. D ie erhaltene M ischung 
tritt in einen Vorwiirmer iiber, in welchem sie zwecks 
besserer E inw irkung der R eagentien bis au f etwa 80 Grad 
durch A bdam pf erw arm t wird. D er V onvarm er liiuft 
nach unten konisch zu und rag t m it der offenen Spitze 
in den darunter stehenden K larapparat, w elcher sciner- 
seits aus einem runden Spitzkasten  von 8,5 m Ilohc 
und 7 m D urchm esser besteh t und  einen cylindrischen 
Einsatz hat, der das W asser niitigt, bis zu einer ge- 
wissen Tiefe nach unten  zu fliefsen und dann aufser- 
lialb dieses E insatzes sich w eiter kliirend bis zum  Rande 
des K astens langsam  aufzusteigen. D ie sich ais Schlamm 
ausscheidnnden Salze sam m eln sich in dem  unteren Teile 
des Spitzkastens und fliefsen durch cin R ohr ab, wahrend 
das gekliirte W asser am  oberen R ande iiberfallt und 
durch R ohrleitungen den Speisepum pen zugefiihrt wird. 
Mit dieser A nlage w erden taglich 500  cbm W asser ge- 
reinigt, und da die erzieltcn E rgebnisse giinstig sind 
so ist man von der V erw endung des kostspieligen und 
dabei doch K esselstein  bildenden R uhrw assers abgegangen 
und benutzt s ta tt dessen das wohlfeilere G rubenwasser 
(M ergelwasser). D ie K osten der Reinigung werden zu
4 Pf. fiir das K ub ikm eter angegeben.

S c h u t z v o r r i c h t u n g  f i i r W a s s e r s t a n d s g l i i s e r .  
Auf Grube M aybacli bei Saarbrucken h a t sich die von 
Hans Reifert in Koln bezogene Schutzvorrichtung fiir 
W asserstandsglaser se it einigen Ja h re n  gu t bewiihrt. 
Dieselbe besteht aus je  einer oberen und  unteren
\ _____/ ■  formig gebogenen M essingfassung, zwischen
welche drei G lasscheiben eingesetzt sind. D ie Glas- 
scheiben stofeen entsprechend der M essingfassung mit 
den Langskanten un ter stum pfen W inkeln  zusammen. 
Das Ganze wird von diinnen M essingschraubclien zu- 
sammcngehalten. D ie V orrichtung, w elche von allen 
Seiten den W asśerstand  aufserordentlich g u t erkennen 
lafet, leicht anzubringen und zu reinigen ist, ist pandelnd 
awfgehangen; sie kann beim B ruch eines W asserstands- 
glases unten soweit ausw cichen, dafs W asser und Dampf 
unter W ahrung des Schutzes fiir den Ile ize r 1’rei austreten 
konnen. Nach Schliefsung der W asserstandshiihne fiillt 
die Vorrichtung in die senkrechte L age zuriick. Diese 
^orrichtung hat seit einigen Ja h re n  n ich t ein einziges 
Mai yersagt.

K u d l i c z s c h e  F e u e r u n g .  A uf m ehreren G rnben 
des Bergreviers O st-K ottbus sind, um  die sonst zum eist 
unverw ertbare S taubkohle nu tzbar zu m achen, die D am pf
kessel m it K udliczscher Feuerung verselien wrordcn. D as 
U rteil iiber den W ert dieser F euerung  ist ljier noch ein 
sehr geteiltes. Besonders in der ersten Zeit des Be- 
triebes gelang es den Ile izern  trotz reichlichen D am pf- 
aufw andes nur schwer, die notw endige V erbrennungsluft 
zuzufuhren. M it der w achsenden G eschicklichkeit und 
E rfahrung  der Bedienungsm annschaften haben sich jedoch 
in  yielen Fiillen die E rgebnisse reeht giinstig gestaltct: 
es ist n ich t nu r der Zwreck der K udliczschen Feuerung, 
k lare K ohle zu verw erten, erreicht, sondern auch m ehr 
D am pf erzielt w orden, ais bei V erw endung von P lan - 
rost und  stuckiger K ohle. So z. B. geniigt au f der 
G rube Ju liu s  bei W olfshain  nach E infiihrung der 
K udliczschen F euerung  ein K essel da, wo friiher zwei 
im B etriebe gehalten  wTerden mufsten. D ieser giinstige 
Erfolg ist wohl zum  Teil darauf zuriickzufiihren, dafs 
friiher der Zug ein zu schwaclier w ar, w ahrend derselbe 
je tz t durch das D am plstrah lgeblase der neuen F euerung  
yorteilhaft v ersta rk t w ird. Beliistigungen durch starkę 
F lugstaubentw ickelung  oder ungiinstige E inw irkungen 
a u f  das K esselblech sind b isher n icht beobachtet w orden ; 
auch ist die M enge des fiir den S trah lapparat erforder
lichen Dam pfes bei geregeltem  Betriebe keine erhebliche.

K o w i t z k i s c h e  F e u e r u n g .  A uf dem K oniglichen 
Steinsalzbergw erk Inow razlaw  ha t man bei den D am pf- 
kesseln eine Feuerung  m it Unterwind nach dcm P aten t 
K ow itzki eingefiihrt. D as W esen dieser E inrichtung 
beruht darin, dafs dic zur V erbrennung erforderliche 
L uft zum  Teil erst h in ter dem Roste und zw ar durch 
eine offene eiserne Feuerbriicke zugefiihrt wird. I lie r-  
durch w ird erzielt, dafs die au f dem Roste n icht ge- 
niigend verbrannten  Gase und mitgerissene, unverbrannte 
K ohle von der durch dic Feuerbriicke geleiteten und in 
derselben Yorgewiirmten L uft vollstandig verbrannt 
w erden. Um das Zustrom en von L uft durcli dic F euer
briicke nach yollendeter V ergasung der K ohlen abzu- 
schneiden, befinden sich in der offenen Feuerbriicke 
ja lousieenartiggeb ildeteK lappen , d ievom  H eizerstande aus 
durch eine einfache Bewegung geschlossen oder bei 
neuem  Einw erfen von K ohlen w ieder geoffnet werden 
konnen. D ie Zeit, w ahrend welcher die K lappen fiir 
das ZustriJmen von L uft durch die Feuerbriicke offen 
gehalten  w erden miissen, mufs fiir jed e  K ohle durch 
einige Y crsuche festgestellt w erden; sie wird in der 
Regel 2 b is 4 M inuten betragen.

D er Erfolg der K ow itzki-Feucrung ist der, dafs das 
R auehen des Schornsfeines fast ganz yerm ieden oder 
doch sehr sta rk  herabgem indert w ird. D ie A usnutzung 
der K ohlen ist wesentlich besser. Man erzieltc eine 
9fache V erdam pfung und dariiber, w ahrend dic V er- 
dam pfung vor E inbau der K ow itzk i-F euerung  eine 7 b is 
7 '^ fa c h e  w ar. D iese Zahlen beziehen sich auf Speise-
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w asser yon 85 bis 9 0 °  C. und auf eine K csselspannung 
von 7 Atmosphiiren. D ie Rauehgase lmben dauernd 
durehscbnittlich 10 bis 11 pCt. Kohlensiiure. Bedingung 
fiir den Erfolg ist allerdings, dafs durch ausreichendc 
K ontrole fiir ein ordnungsmiifsiges Oeffnen und Schliefsen 
der K lappen durch die H eizcr gesorgt wird.

R a u c h v c r b r e n n u n g s a p p a r a t  v o n  C. W. S ta u fs . 
Versuche m it diesem A pparate au f dem Lochwiesscbachte 
der Grube Sulzbach bei Saarbrucken haben seit mchrcren 
M onaten ein gtinstiges Ergebnis geliefert. Die Raum - 
entwickelung w ird bei Anwendung dieses A pparates 
verm indert und aufserdem cinc Kohleners|)arnis erzielt. 
Nach den bisherigen V ersuchen scheint eine Kohlen- 
ersparnis von 10 pCt. yorzuliegen; die Versuclisdauer 
ist jedocli noch zu kurz, ais dafs diese Zahl ais sicher 
angegeben werden konnte.

D a m  p f k e s s e l f e u e r u n g  mi  t B r a u n k o h l e n  t he e r .  
A uf der Chlorkalium fabrik am Aehenbachschachte des 
Koniglichen Salzhergwerkes zu S tafsfurt, Bergrevicr 
H alberstadt, steht eine Generatoranlage zur Vcrgasung 
erdiger Braunkohlen im Betriebe, in deren Gasleitungs- 
kaniilen sich T licer und W asser kondensieren. Die 
periodisclie Entfernung beider Stolic und die Yerwertung 
des Theercs zur Beleuerung eines Dampfkessels geschieht 
dort neuerdings in folgender W eise: In  der Nalie der 
m it G eneratorgas geheizten Kessel ist ein cylindrischer 
Recipient in llo h e  des Kesselmauerwerkes stehend an- 
geordnet. D urch Auspum pcn des Belmltcrs — durch 
Anschlufs an eine yorhandene Luftpuinpe — wird aus 
dem H auptgasleitungskanal das W asser- und Thcergemisch 
angesaugt. D ie Trennung beider K orper crfolgt durch 
Erwiirm en in dem Recipicnten, welches durch eine in 
dem B ehalter eingebaute und m it dem Abdampf der 
Speisepum pe geheizte Schlange bew irkt wird. Das 
schwach am m pniakalischc W asser wird alsdann unten 
abgezogen und der Theer in einen iiber den Dampf- 
kesseln aulgcstellten K asten abgelassen. Aus letzterem 
wird derselbe alsdann durch cin Gabelrohr zwei in der 
Oeffnung fiir die Gaśzufiihrungsdiise eines Kessels cin- 
gebauten K ortingschen Theerzęrstaubern zngefiihrt und 
in dem mit leuerfesten Steinen ausgesetzten Wellflamm- 
rohre von 1200/1300  m Durchmesser durcli ein Feuer 
yon alter Putzwolle zur Entziindung gebracht. Der Theer 
yerbrennt m it einer blendend weifsen, nicht sehr langen 
F lannne ohne RauchentW ićkelung. Der mit Theer ge
heizte K essel hatte  etwa die doppeltc Yerdampfung der 
m it Generatorgas gefeuerten. Der Kohlensauregehalt 
der Rauehgase betrug 15 bis 18 pCt., die Temperatur 
derselben vor dem Essensehieber nur 220° C.

Diese im Ilinb lick  auf die Kesseldampfśpannung yon 
7 Atmosphiiren sehr niedrige Tem peratur der Rauehgase 
ist eine Folgę der ausgezeichneten Wassercirkulation in 
dem Kessel, die ihrcrseits wieder durch die naciistehend 
beschricbenc Einriclitung der Feuerzuge bedingt wird 
Das Flammrohr, yon 10 000 mm Lange, 1200/1300 mm

Jichtem  D urchm esser, ist vorn auf 2500  mm Liinge 
m it feuerfesten Fornistoinen cylindrisch ausgeklcidet. 
D er iibrige Teil ist in der von Reiche und anderen 
K onstruktcurcn angegebenen A rt durch E inbau . eines 
Gewolbes und einer au f dem selben stebenden Zunge 
in  drei Ziige eingeteilt. F iir den auf der Feuerseite 
des K essels stebenden Bcsćhaucr nehnrcn nun die Heiz- 
gase folgenden W eg: Sie streichcn zunaclist in dcm 
Zuge iiber dem Gewolbe und rechts der Zunge nach 
hinten, kommen in dcm Zuge links der Zunge wieder 
nach vorn und ziehen alsdann un ter dem  Gewolbe 
cntlang nach hinten. N un erst fallen sie un ter deri 
K essel, w osclbst sie in cinetn Seitenzuge rechts nach 
yorn und schlie&lich durch einen Seitcnzug links nach 
hinten in den Fucbs abgehen.

D as W cllUammrohr liegt nacli Schulz-K naudtscher 
B auart rechts aufserhalb der Kesselachse, sodafs rechts 
zwisclien F lam m rohr und M antel dic W asserschicht am 
sehw achstcn ist. D a nun hier absichtlich dic grofsten 
W arm em engcn zugcfiilirt werden, so findet cin- sehr 
heftiger Auftrieb sta tt, der die W assercirkulation um 
das Flam m rohr lierum sehr wesentlich un tcrstiitz t. Um 
den E in tritt der H eizgasc aus der gem auerten Ver- 
brennungskam m er in den ersten Zug des Flam m rohres 
zu erleichtern, ist die Zunge yorn uui '/.  ̂ Steinstiirke' nach 
links yersetzt, w ahrend dieselbe hinten au f die Scheitel- 
m itte ausliiuft. Aufserdem ist zu dem gleichen Zweckc 
V0rn dic S teinkante stark  verbrochen.

D ie Rauehgase yerlassen das F lam m rohr m it 350 
bis 4 0 0 °  C. Um die in ilinen enthaltene W arnie noch 
m oglichst vo!Ist;indig zu gewinncn, sind die unter dem 
K essel yorgeschcncn Feucrziige durch je  3 quer zur 
Langsrichtung des K essels gestcllte, in Troekenm auerung 
aufgcfiihrte Zungen derartig  ausgesctzt, dafs nur am 
K cssclm antel entlang Schlitze- yerblciben. D ie Raiieh- 
gase w erden somit imm er w ieder gezw ungen, die in 
ihnen befindlichc W iirm e an den K esselm antcl abzugeben. 
Bei der Reinigung des K csselm antels und der Ziige 
werden diese Zungen umgestofsen, um spiiter wieder 
au lgesetzt zu werden.

D urch den E inbau der Z ungen ist der Essenzug 
keineswcgs nachteilig beeinllufst worden. D er Unterdruck 
am Fuchs betrag t je  nach den Betriebsverhaltnissen
9 bis 22  mm W assersaule. E rw iihnt sei noch, dafs zur 
rauchfreien V erbrennung des G encratorgases b e z w . Theeres 
w esentlich der Um stand beitragt, dafs das feuerfeste 
F u ttc r im  vorderen Teile des F lam m rohres sich schnell 
boch erhitzt und  nun  den Rauchgaseri Gelcgenheit giebt, 
sich bis zu r yollśtandigen V erbrennung imm er wieder 
an dem M auerw erkc zu  entziinden.

A b s p e r r y e n t i l c  ( P a t e n t  G r o f s m a n n )  z u r  A b "  
s c h l i e f s u n g  d e r  D a m  p f l c i t u n g  b e i  R o h r *  
b r i i e h e n .  F iir die D am pfleitungen nach den unter- 
irdischen M aschińenaniagen der G rube Ilein itz u n d  
D echen bei Saarbrucken sind A bsperrventile, Patent
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Gottfried Grofsmann, beschaflft worden, dic den Zweck 
haben, bei Rohrbriichen die' D ainpfleitung selbstthatig  
abżuschliefsen. Bei m ehreren probew eise rorgenom m enen 
Y ersuehen haben die V entile zu r Z ufriedenheit gew irkt. 
Die A usfiihrung ist solide und zwcckmafsig. D er P reis 
betriigt fiir 200  mm D urchgangsoflnung 430  JL., fiir 
250  mm Durchgangsoflnung 590 JL. Uebrigens lassen 
die Ventiló sich auch ais gew ohnliche A bsperrventile 
verwenden.

U m l i i i l l u n g  d e r  L e i t u n g e n  f i i r  K o k s g a s e .  
Bei den m it K oksgasen geheizten D am pfkesseln au f 
Grube Ile in itz  w urden die K riim m er, w elche die I le iz - 
gase aus dem  H auptgaskanal den F lam m roliren zufiihren, 
neuerdińgs m it Erfolg durch B lechm antel isoliert, die 
1,5 mm stark  und mit 30 111111 A bstand um  den K riim m cr- 
kijrper so angebraclit sind, dafs sich zwisehen M antel 
und K riim m er eine Luftschicht befindet, die stetig 
erneuert wird. V orher w aren die K riim m er eines Kesscls 
yersuchsweise m it A sbestko rkm asseum hiillt w orden; die 
Masse mufste aber nach kurzer Zeit w ieder beseitigt 
werden, da dic K rum m erbleche darunter zu verbrcnnen 
anfingen.

E r s a t z  f i ir  K u r b e l f e t t .  A uf G rube Sulzbach bei 
Saarbrucken w ird ais E rsatz  fiir das gew ohnliche K urbcl- 
fett zum Schm ieren der M aschinenteile ein festes Schmier- 
mittel aus 1 kg T alg  und 2 kg M aschinenol hergestellt 
wid m it gutem  Erfolg angew endet. D ieses neue Schmier- 
raittel schm iert sparsam  und besser ais K urbelfett. Es 
ist durch A nw endung dieses Sehm ierm ittels gelungen,
2 Excenter an einer V entilatorm aschine stiindig kalt 
zu erhalten, wiihrend dieses m it K urbelfett n icht moglich 
war. D ie K osten  des neuen Sehm ierm ittels betragen 
pro kg 0,63 JL . gegeniiber 1,20 JL .  bei K urbelfett und 
stellt sich der V crbrauch  bei ersterem  Schm ierm ittel um 
nur */4 liolier w ie bei letzterem .

Z w a n g s l i i u f i g ę  V e n t i l s t e u e r u n g ,  S y s t e m  
Re cke .  An der B etriebsm aschine fiir den V entilator 
in der L ichtanlage der Zechc E rin  im B ergrevier W est- 
Dortmund ist eine zwangslaufige V cntilsteuerung, System 
Recke, angehracht, welche m it 0 bis 60 pCt. verander- 
Hchen Fiillungen arbeitet.

Die S teucrung ha t folgende Y orteile:

1- K onstantę anfangliche Oeflnung ani toten Punkte 
und nahezu konstantę Voroflnung bei vcrschicdenen 
Fiillungsgraden.

2. Die Ilebelyerhaltn isse zw isehen Y entilstaiige und 
Excenter werden, von ersterer aufgehend, bei kleineren 
Fiillungen vergrofsert, bei grofseren rerk lc inert, und 
zwar in solchem Mafse, dafs selbst bei den kleinsten 
Fiillungen der V en tilhub  geniigend ausfallt, ohne dafs 
man zu dem M ittel einer abnorm  grofsen Voriiflhung 
schreiten nńifste, w ie dies bei den m eisten bishcrigen 
zwangslaufigen V entilsteuerungen geschieht.

3. D ie D ruckiibertragung ist eine konseąuent cen-

trische, sodafs Seitendriicke, Neigung zum  Ecken oder 
einseitiger Yersciileifs n icht vorkom m t.

4. Geringe R uckw irkung a u f den Regulator.
V e r h i n d e r u n g  v o n  E i s b i l d u n g  b e i  d u r c h  

D r u c k l u f t  b e t r i e b e n e n  M a s c h i n e n .  A uf Schacht 
H einrich der Zeclie N en-Essen im B ergreyier W e st-  
Essen w urde im Ja h re  1893 zum  Ileb en  der W asser 
von der 433 111- zu  der 354 m-Sohle eine doppeltw irkende 
L uftdruckpum pe, von der F irm a W eise & Monski, in 
B etrieb gesetzt. Bei Inbelriebsetzung  dieser Pum pe 
stellte es sich heraus, dafs die AufblaseiilTnung derselben 
sich durch E isbildung vcrsfopfte. D ie Pum pe kam  h ier
durch zum S tills tand  und zw ar so lange, bis das E is 
entfernt w orden w ar. TJm diesen grofsen U ebelstand zu \
beseitigen, w urde anfangs das E instrom ungsrohr und der 
Cylinder nebst Scliieberkasten m it in Petroleum  getriinkter 
P utzw olle um w ickelt und diese angeźundet. Um die 
erforderliche W iirm e stiindig zu erhalten, w urde der 
F lam m e stets Petroleum  zugefiihrt. H ierdurch bedurfte 
die P um pe der B edicnung A-on zwei P um penw artern  
und eines taglichen Y erbrauchs von 10 1 Petro leum . 
D ie bei dieser V erbrcnnung sich entw ickelnden Gase 
w aren fiir die untcrirdisch bcschiiftigte Belegschaft 
nachteilig.

Bei A uflegung einer neuen V entilklappe der W asser- 
haltung  nun mufste das im S teigerohr sieli befindliche 
W asser abgelasscn w erden. H ierdurch geriet die doppelt
w irkende Luftdruckpum pe unter W asser und, da die
selbe n icht abgestellt war, blieb sie ununterbrochen in 
Betrieb. H ierbei fand keine E isbildung statt. D ieses 
V erfahren hatte  aber den grofsen N achteil, dafs die 
Pum pe w iihrend des Ganges w eder geschm iert noch 
reparie rt w erden konnte.

D araufliin  w urde dic 80 m hohe Stcigerrohrleitung 
m it der A usblascoflnung dieser Pum pe durch ein Rohrchen 
von 13 mm D urchm esser rerbunden . Dasselbe fiihrt 
der A usblaseoflhung stiindig eine geringe Menge W asser 
zu, dessen Zuflufs durch einen in dem Rohrchen ein- 
geschalteten Ilah n  geregelt w urde. Bei dieser E in
rich tung  arbe ite t die Pum pe ununterbrochen ohne Be- 
dienung w eiter, da die E isbildung durch die Ę in luhrung  
dieser W asser ganzlich vęrm ieden wird.

D erselbe U ebelstand wie bei der Luftdruckpum pe 
hatte  sich auch bei dem au f der 354 m -Sohle im Betrieb 
befindlichen L ufthaspel gezeigt, w elcher bei einer 
saigeren Teufe von 80  111 in der 8stiindigen Schicht 
im doppcltriiinm igen Forderschacht eine Leistung von 
400  bis 450  W agen  in der Schicht zeigt. D asselbe 
V erfahren wic bei der L uftdruckpum pe ist auch bei 
diesem  L ufthaspel in A nw endung gebracht worden.

Bei sta rker Forderung  ist es vorgekommcn, dafs sich 
auch in den K analen der Scliieberkasten E is angesetzt 
hatte, es w urde deshalb bei einem zw eiten L ufthaspel 
ein R ohrchen angebraclit, welches W asser aus der Steig- 
rohrle itung  der W asserhaltung unm ittelbar den Scliieber-
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kiisten zufilhrt. Das W asser wird jedoch nicht, wie bei 
der Luftdruckpum pe, ununterbroclien zugcfiihrt, sondern 
nur bei E isblldung. D er Ilah n  wird wahrend des 
Ganges der M aschine, nur einen Augenblick gciiirnct, 
w orauf das E is solort versehwindet.

42. Allgcmeiiie Ycmmmlung der Deutschen 
geologischen Grcsellschaft in Stuttgart.

Yom Lsndcsgcologen Dr. K. K e i 1 h a c k.
I. V o r e x k u r s i o n .

Gelreu der vortrcffflch bewiihrten mehrjftlirigen Sitte, 
wurde aueh in diesem Jalire vor der vom 10.— 12. August 
tagenden eigetiilichcn Versąramlung eine Exkursion aus- 
ge fiihrt. Dieselbe galt den krystallinischen Gesteinen des 
nordwestliehen Spessart. Auf der vorjiihrigen Versammlung 
in Koburg halle der grofsherzogl. hessische Landesgeologe 
Dr. Kleinm einen Vortrag gehalten und in demselben seine 
von den bisherigen durchaus abweichenden Auffassungen 
iiber die Entstehung dieser Gesteine dargestellt. Um an 
Ort und Stelle die Berechtigung seiner Auffassungen zu 
demonstieren, halle Herr Dr. Klcmm zu dieser Exkursion 
eingeladen, zu der die Tcilnehmer ani Abend des 5. August 
sieli in AsehalTenburg versammeUen. Da der Verfasser erst 
voin 7. August ab an der Exkursion teilnehtnen konnie, so 
halle Herr Dr. Klemni die Freundlichkeil, iiber den Aus- 
flug des 6. August und uber die Punkte, auf deren Klar- 
stellung es im weśentliehen ankam, den nachfolgenden 
Bericlit zu liefern:

Der Spessart, jeues zwischen Kinzig und Main auf der 
bayorisch-preufsisehen Grenze licgendc Waldgebirge, zerfallt 
vom geologischen Standpunkte aus in einen giofsenn ost- 
liehen Teil, der fast ganz aus Schichten des unteren und 
tńillleren Buntsandstein besteht und nach Osten hin unter 
den Wiirzburger Muschelkalk jintertauclit. Geognostisch ist 
dieser Teil des Spessart aufjerordcntlicli eintonig, da fast 
nur mehr oder weniger dickbSnkige rote Suidsteine, das 
wundervolle Baumaterial zu den zahlreiehen Monumental- 
bauton der nuttelrheini.-chen Stiidte, an seiner Zusammen
setzung sieh beteiligen. Um so komplizierter ist die 
ZusammenseUung des kleineren westlielien Teiles der 
aus dem sogenannten krystallinen Grundgebirge be- 
sieht und unmittelbar von den den Buntsandstein unter- 
lagernden Kalksteinen und Dolomiten der Zeehsteinforination 
bedeckt wird. Da auf diesen Teil sieli die Meinun^s- 
verschiedenheiten der Gelehrten beschriinken, so fanfen 
auch die Kxkursioneu nur in ihm statt. Die verschiedenen 
Auffassungen aber lassen sich in kurzeń WortCn wie folgt 
darstellen: Die friiheren Bearbeiter des Vorspessails, Biickitt* 
Thiirach und Goller, betrachten die Gesteine des Grundgebir^es 
in jenem Gebiete, die im weśentliehen konkordatu eiuander 
uberlagern, ais archnisch und ais einen Teil der Etstarrun-s- 
kruste der Erde. Biicking speziell gliedert den Komplex°in 
alteren Gneis, Glimmerschieferfonnation und jungeren Gneis 
Der iiltere Gneis setzt sieli vom Liegenden zum"Hangenden 
aus Granit- und Dioritgneis, kórnig streifigem Gnefs und 
Haupt gneis zusammen. Das Sireichen dieser Gesteine ist 
im Mittel nordSsUich, das Einfallen vorwiegend nord- 
westlich. Den jflngeren Gneis betrachtet Thiirach im 
Gegensatze zu Biicking ais eine durch streichende Yer- 
werfungen wieder zu Tage geforderte Masse korn i- 
streifigen Gneises. Ueber die Entstehung des krystallinen

G rundgebirges sp r ieh t  Biicking d ie  V e rm utung  a u s ,  der  
H aup tgneis ,  d e r  Diori t-  und  G ra n i lg n e is , sowie die 
Hauptm asse  des j i ingeren  Gneises seien m oglieherweise  
E ruptivgcs te ine ,  welche  du rch  Gebirgsdruck  nach  ih rer  
A b lag eru n g  zum T e i l  faserig oder  schieferig geworden  w aren ,  
d ie  Glinimerschieferformation dagegen u n d  T ei le  des ko rn ig -  
streifigen Gneises um gew andelte  sed im en tare  Gesteine. 
Y ie lle ich t  konne  auch d e r  Hauptgneis  e inen T e i l  d e r  E r-  
s ta rrungskrus te  d e r  E rd e  darstel len .  Er m acht  jed o c h  ke inen 
Versuch, diese A nschauungen  niilier zu begriinden oder  ihre 
Konsequenzen  zu  verfo!gen, und  Thiirach  w ide rsp r ich t  d i rck t  
d e r  Annahm e,  dafs m anche  Spessartgneise v e ran d e r te  Granite
u. s. w. seien. Im  Gegensatze zu  Biicking u n d  Thiirach  
r ichtete ' ' K lcmm bei se iuen Arbeiten  im Spessar t  d ie  Auf- 
m erksam keit  besonders auf d ie  Verbandsverhiilln isse  der  
e inzelnen  Gesteine u n d  d ie  F rag e  nach  ih re r  Enls lehung. 
Er sielit  im Spessart  ein Schiefergebirge von vorlaufig noch 
unbest im inbarem  (w ah rsch e in l ich  pa li iozoischem ) Alter,  das 
aufgeriehte t  u n d  gefaltet  und  h ierbei von Granitmassen 
in jic ie r t  u n d  vielerorts ganz durchtri inkt  w urde .  Die 
Schiefer  er li t ten  h ie rdurch  e ine  voIIstandige U inw andlung  
zu vollkrys taHineii  Geste inen und  z w ar  e ine  rein ko n tak t-  
m etam orphe  Bceintlussung, w elche  a lle  Spuren  friiherer 
m echan ischer  U m w an d lu n g  verwisclite. Die G ran i te  drangen 
w icderho l t  e in  und  so un tersche ide t  Klem m  a lte ren  und 
j i in g e ren  G ran i t  sowie  pegmatit ische  u n d  apli l ische  Nach- 
schiibe. Noch j i in g e r  s ind  l am p ro p h y r isch e  Ganggesteine 
(K e rsa n t i te ) .  Die oft sehr lioch en tw ickclte  Para l le ls truk tu r  
d e r  Granite  ist  e ine  F lu id a ls t ru k tu r ,  erzeugt  du rch  d ie  beim 
E in p re ssen '  der  E ruptivm assen  in das  Schiefergebirge 
en ts tandene  I ieibung. Sie ist  also vor  d e r  Vcrfestigung 
des Granites  he rausgeb i lde t  u n d  ais „ P r o to k la s e 1* scharf 
von d e r  nur  g anz  lokal  auf tre tenden  T ru m m ers tru k tu r  zu 
un tersche iden ,  welche  sich im festen Gestein  an  Verwerfungen 
zeigt (K a tak la se ) .  Durch d ie  F a l tu n g  w e rd en  d ie  Schichten- 
gesteine  d e r  Schiefer so aufgelockert ,  dafs d ie  Granite  in zahl-  
lose meist p a ra l le l  d e rSc h ic h tu n g  verlaufenden,  ofters aber  auch 
q u e r  d u rchse lzenden  A ederchen ,  welche  bis zu Papierdiinne 
he rabsinken ,  andererseiis  a b er  auch  bis zu gewaltigen Ge- 
s te ins typen  entstehen, d ie  in  e inem  Ilandsti ick  vielfachen 
Weclisel von Schiefer-  und  Gran itsubstanz  zeigen („k o rn ig -  
streifiger G n e i s " ) .  D urch  d ie  A u f lo c k e ru n g  w ard  es dera 
G ran i t  auch  tuoglich, zahllose  Schieferschollen  loszureifsen 
u n d  zu u m hullen .  Das neue  Erup tivgeste in  loste hierbei 
d ic  w e i t  basischeren Sediiuente  te i lweise  auf, sodafs sich 
se ine  chem ische  Zusam m ensetzung  u n d  auch  seine Struktur 
in de ra r t igeu  Pa r t ieen  s ta rk  a n d ern .  So is t  d enn  besonders 
d e r  H o rnb lendegran it  ( v D iori tgne is“ )  aus d e r  Resorption 
von l lo rnb lendesch iefe r  he rvorgegangen .  Das krystall inc 
G rundgeb irge  des Spessarts s te l l t  heute  n u r  noch d ie  letzten 
Reste eines von kriif tiger E ros ion  abgetragenen („ a p h a n "  
gew ordehe i i)  Hoc.hgebirges da r ,  das  e in en  Teil  der  vmittel- 
deutsohen A lp e n "  oder  des Y o r isk e r  Gebirges bildete. Bei 
noch st i irkerer A b tragung  w u rd e n  w i r  noch tiefere, von 
Pa ra l le l s t ru k tu r  freie T e i le  des Gran itkernes a n z u t r e f f e n  

e rw ar te n  konnen .

A m  6 .  A ugus t  besichtig ten  d ie  E sk u rs io n s te i ln eh m er  die 
kon tak tm etam o rp h en  Schiefer  in den  W einbergen bei 
K le inos the im  u n d  d a n n  d ie  Ste inbri iche,  welche nórd l ich  
von S tockstad t ,  im a l te ren  Granit,  angeleg t  sind .  Zahlreiche 
Gange k le in k o m ig e n ,  j i .n g eren  G ran i tes  u n d  Pegmatite 
du rchschw Srm en  dense lben .  D a rau f  w urde  d e r  B asa l tb ruch  
in  d e r  s tad tischen  , ,S tr ie th ‘Y bei K le inos the im  besucht.  In
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einem miirben, s ta rk  ve rw it te r ten  Tuff, d e r  zah lre iche  Blocke 
von Buntsandstein  und  von k ry s ta l l in en  Gesteinen um - 
schliefst  und  von Basaltbomben erfli llt  ist, sc tzen Basalt-  
giingc ku lissenart ig  auf. Grofsc Hornblend.cn und Glimtncr- 
k rys ta l lc ,  d ie  hiiufig iin Tuff  steckcn, s ind  ais vulkanisclie  
Auswiirf l ingc anzusehen .  Schoner  Schrif tgranit  w u rd e  an 
Dahlem s Buckel  beobachtet.  A n  d e r  Bergmiihle  be i  Damm 
fand m an  staurolit lireiclie ,  m ctam o rp h e  Schicfer, eine 
macluige SchoIIe im  G ra n i t  b i ld en d .  Pegm ati tg i inge d u rch -  
setzen d ieselbe  u n d  h a b en  neben sich das Gestein m it z ah l -  
losen T urm al ins iiu lchen  erfiillt .

N ach  d em  in  Aschaffenburg e ingenom m enen  Mittagsmalil 
w urde  d e r  friiher ais F unds ta t te  von D is then ,  Apatit ,  Beryli
u. s. w. b ekann te  S te inbruch  an d e r  A u m u h le  bei Damm 
aufgesucht. H ie r  konnie  man sieli von dem  Auftreten zalil- 
loser F ragm en le  von stau ro li th rc ichen  Schiefern im alteren  
Granit  i iberzeugen. Am Leutzenberg  ist du rch  eine  grofse 
Grube ein  ausgeze ichneter  Aufschlufs im Lofs gescliaffen. 
Man konnte  d o r t  den  Gegensatz  von echtem, vollig  un-  
geschichtetem Lofs m it vielen „ L o fs k in d e ln "  und  den be- 
kaiinten Schnecken des Losscs in ve re inze l ten  Exeinplaren  
und verschwemmtem, sandigen Lofs (Sand lo fs)  wahrnehnien .

In d e r  Morgenfriihe des 7 .  August  verliefsen wir  
Aschaffenburg au f  de r  W iirzb u rg c r  Chaussec u n d  gelangten 
bald an den ersten Aufschlufs k rys ta l l in ischer  Gesteine.  F s  ist 
eine nackte,  k a h le  Felsm asse ,  dereń  Oberfliiche in tadelloser 
AVeise d ic  E in w irk u n g  eines w ild b ac h ah n l ich e n ,  sclinell 
stromenden Gewiissers zeigt,  von dem  heutzu tage  n icht  dic 
geringste Spur  m eh r  zu  beobach ten  ist. Der s ta rk  ausge- 
strudelte F e lsen  ist ein G ran i t  m it  ausgeze ichne te r  F lu id a l -  
struktur, d ie  so seh r  den  E in d ru c k  d e r  S ch ich tung  maclit, 
dafs das Gestein  von Bucking ais Hauptgneis,  von Thiirach  
ais H aibacher  Gneis  beze ichne t  w urde .  W ei te r  gehend 
kamen wir  e twas l inks  von d e r  Strafse bei Elterliofe an 
einen z iemlich s ta rk  vc rw itter ten  K om plex  seh r  uianhig- 
faltiger Gesteine, u n ter  d enen  ein  G ran i t  m it  zahllosen 
Schiefereinschlussen d ic  H auptro llc  sp ie lt .  D aneben  finden 
sich noch zah lre iche  Pegmatitgiinge. Diese Geste insmannig- 
faltigkeit d a u e r t  fort au f  d em  ganzen  W ege bis kurz  vor 
dem Dorfehen G ailbach ,  wo p lo tz l ich  ein neues Gestein 
auftritt: links ob e rh a lb  d e r  Strafse  w ird  in e inem  Stcin- 
bruche ein zuckerkorn iger ,  m arm orar t iger  K alkste in  gebrochen, 
der in den steil gestell ten  Schichten eine einige Meter 
miichtige E in lagerung  b i lde t ,  be iderse its  von K a lks i l ika thorn-  
felsen begleitet w i rd  u n d  ais Hangendes u n d  Liegcndcs 
Hornblende- u n d  a n d e re  Schiefer besitz t.  N ach  Klctnms 
Auffassung lag h ier  u rspr i inglich  ein sed im entares  Kalklager 
vor, welches von lett igen L ag cn  nach  oben und unten 
begrenzt wurde. Die K ontak tm etam orphose  erzeugte aus 
ersterem den zuckerkorn igen  Marmor,  aus den  letzteren die 
Kalksilikathornfelsen. Das V orkom m en  ist  e in  vollkoinmenes 
Analogon zu dem ungleich  be r i ihm te ren  von A uerbach  an 
der Bergstrafse und  besitz t  w ie  j e n e s  e ine  Anzahl  von 
Kontaktmineralien, meist  a l le rd in g s  nur  in m ikroskopischer 
Ausbildung (G ranat ,  G lim m er,  R u t i l ,  A na tas  u. a .J .

Kurz vor dem Dorfe G a i lb a ch  g ingen  w ir  oberhalb  der 
Strafse in einen S te inbruch  h ine in ,  in w elchem  ein mehrere 
Meter machtiger Gang eines d u n k len  Eruptivges te ins  ab- 
gebaut wird, de r  nach  se in e r  Zusam m ense tzung  ein Quarz- 
Glimrner - Diori t ist  u n d  a is  L a m p ro p h y r  oder Kersanti t 

ęzeichnet wird.  Das Geste in l iefert  d ie  Pflasterste ine fur 
>e Stadt Aschaffenburg u n d  ze ig t  m ehre re  bemerkenswerte 
igentumliclikeiten. Es enth iilt  in grofser Z a h l  und regel-

miifsiger Y e r te i lu n g  hanfkorngrofse  Q uarzkorner ,  d ic  m ehr  
oder  weniger deu tl iche  D ih ex aed er  da rs te l len ,  a b e r  zum 
grofsten T ei le  d ie  Schiirfe i h re r  Fliichen u n d  K an ten  du rch  
Koriosion  eingebiifst h aben .  Es ist zweife lhaft ,  ob diese 
Quarze f remdartige  E inschliisse  oder  primiire A usscheidungen  
im K ersan ti t  da rs te l len .  Ausnahm slos s ind  sie  m it e iner 
d u n n en  R in d e  ch lor i t is ie r ten  griin licheti  Augites  i iberzogen, 
ein U m stand ,  d e r  m ehr fiir d ie  erstgenannte  M ogl ichkeh  
spr icht.  F e rn e r  en tha l ten  sie  p rach tvo l!e ,  inanchm al m ehrere  
Centim eter lange h e l l ro t l iche  F e ldspa tk rys ta l le ,  d ie  im Bruche 
sich ais Z w i l l in g sk ry s ta l le  ausweisen.

E in e  kurze  Strecke w e i te r  lern ten  w ir  e inen neuen 
G este ins typus k e n n en ,  nam lich  e inen g robkorn igen ,  po r-  
phyrischen  I lo rn b len d eg ran i t .  Das aufserorden tlich  frische 
und feste Gestein w ird  zur  A nfer tigung von T hiirschw ellen  
und  G rabste incn ,  sow ie  ais Baustein gebrochen.  In m in e -  
ra log ischer  Bezieliung ist cs durch  d ie  grofse Menge d e r  
d a r in  eingeschlossenen T i ta n i te  in te ressan t.  Auf d em  in 
d e r  R ich tung  nach dem Dorfe Schw einheiin  zu gelegenen 
Grauberge  w u rd e  ein  S te inbruch  besucht,  in w e lchem  
folgende E rschc inungen  zur  B eobach tung  g e la n g te n : Das 
Hauptges te in  ist ein I lo rnb lendegran i t ,  d e r  eine  von z a h l 
losen G ran i t in jek t ionen  d urchschw arm te  Schicfcrmassc e in -  
schlie fst ;  das  G anzc  ist  von e inem  miichtigen K ersan ti tgange  
durchse tz t ,  a u f  dem de r  S te inb ruchsbe tr ieb  um geht.  Auf  
d e r  Siidseite des Bruches lagert  iiber den krys ta l l in ischen  
Geste inen, und  z w a r  ohne  j e d e  Spur  zw ischen l iegenden  
Zechsteins,  d e r  un tere  Buntsandstein  auf, d e r  h ie r  ais ciii 
ganz au fsero rden t l ich  aus k ry s ta l l in en  Geslcinsstuckcn zu -  
sam mengesetz te r  K onglom era t  auftri t t .  U eber  d ieser  1 — 2 m  
miichtigen B ank  folgen rote Letten ,  und  erst in e inem  
h oheren ,  h ier  n ich t  m eh r  aufgeschlossenen N iveau  stellen 
sich j e n e  miichtigen Sandste inbanke  ein, d ie  d ie  hohe 
B edeutung d e r  B uutsandste inform ation  fiir d ie  E n tw ickclung  
d e r  Gotik  im siidlichen u n d  westlichen Deutschland bed ingen .

Dic N achm ittagsexkurs ion  w u rd e  zu W agen ausgefiihrt 
u n d  bew egte  sich zunachst  in d e r  R ich tung  d e r  
W lirzburger  E isen b ah n  oslwiirts du rch  d ie  Ortschaften 
G o ldbach  und  HCsbach und l lierauf iiber j iingere,  aus ve r-  
schw em m ten  Lossen u n d  Lehm en geb ilde te  A b lagerungen  
be rg au f  und  nordwarts  nach  F e ld k ih l ,  wo sich d i rek t  au f  
d ie  k ry s ta l l in isch en  Gesteine d ie  Zechsteinformation auflegt.  
W ir  g ingen  in den  ersten grofsen K a lkb ruch  h in e in ;  die 
Z echste in form ation  ist  h ie r  z iem lich  e in tonig  en tw ickelt  
und w ird  zusam m engese tz t  aus K a lk s te in e n , die d u ic h  
E is en -  u n d  M a n g a n v erb in d u n g en  ge lb  bis fast schw arz  
gefiirbt s ind ,  aus sand igen ,  zu Mehl zer re ib l ichen  Dolomiten, 
sowie aus M ergeln u n d  Letten.  T ro tzd em  die  Basis von 
e in e r  K o ng lom era tbank  g eb ild e t  w ird ,  sche in t  nur  d e r  obere  
Z echste in  en tw icke l t  zu se in.  Von M ineral ien  findet man 
a u f  d u n n e n  Trii inern  K a lk -  und  Schw erspa t.  Die Aus- 
beu tu u g  d e r  ausgcdehn ten  und  z iem lich  miichtigen K a lk 
lager  erfolgt zum  Biennen  von A e tzka lk  und  ist eine seh r  
in tensive .  In lan g e r  L in ie  z ieh t  sich ein S te inbruch  neben 
dem  a n d e rn  au f  d e r  Hohe  h in und  zahllose  schwer b e la d en e  
K a lk s te in w ag en ,  d ie  in  d en  tiefausgefahrenen W egen th a l -  
warts  fuhren ,  legten g leichfalis  Z eugnis  fiir d ie  w ir tschaf t -  
l iche  B edeu tung  d ieser  Form ation  ab .  Die Fortse tzung  
unseres W eges nach  dem Dorfe  W enighosbach  fiihrtc uns 
w ie d e r  in d ie  k rys ta l l in ischen  Gesteine h ine in  u n d  m ach te  
uns m it  e iner  A n zah l  neuer  T y p en  derselben  bekannt .  
Z u n ac h s t  zeigte  uns Dr. Klemra ein Gestein,  welches in 
e ine r  fe inkorn igen ,  k rys ta l l in ischen  Grundm asse  z ah l re ic h e
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Uber lianfkorngrofse Korner  s ta rk  k o n o d ie r t e n  Quarzes- 
cntlililti Dann lernten vł-ir kurz  vor  dem Dorfc a u fse r -1 
orduntlich ziihe, k ry s ta l l in isch e -G cs te in c  mit  grofsen l lo rn -  
b lenden und Grannten kennen ,  die an  Gabbro  cr ihncrn .  
Die BliSckc, denn  n u r  um solehe d re h t  es sich bei diesem 
V orkom m cn, s ind  d ie ' l ib r ig  geb llcbeneń  har lćn  Kerne eines 
im itbrigen du rch  d ie  Y e rw i t ie ru n g  vo 11 ig in Grus ver- 
w andel ten  Gfesteines, welches a b er  trotz  scińes , jverfaultcn“  
an  L ater i t  e r innernden  Charnktcrs noch aufs deutlichste die 
Struktur,  Schichtung; F lu idalerschein iingen  und minera* 
logiache Z usam iueusctzung zeigt.  Am besten widerstehen- 
d ie G ranaten  d e r -Y e rw it t e ru n g  und  sic  finden sieli denn 
a uch  in w ohlausgebildeten ,  bis centimetergrofsen Rhomben- 
d o dekaedern  in d e r  U m gebung  auf  den Fe ldern .  Wio der uns 
begleitende Dozent de r  Chemie an d e r  Asr.haffenburger Forst-  
scluile, Dr. Hermannj in seinem an Ort und Stelle gegebenen 
Berichte milteilte , ist es in bohem Grade wahrscheinlich,  
dals diese Granaten  es waren,  d ie  dem russischen Mineralogen 
Galliz in  yorlageu und  ihn  zur  Aufstellung der Spezies 
Spessartin fiir seh r  manganreichc  Granaten veranlafsten.

In d e r F r U h e  des S. Aug., des letzten Tages der Spessart-
e .\kursion,  w urde  der  l lahuenkairim, de r  wcstliche Teil des 
Spessart,  der  im sogenannten  Freigerichtc  liegt, besucht. 
Jc n e s  Fre igerichtc  ist  ein Gebiet  von sieben, um die Amtsstadt 
Alzenau  gelegenen Ortschaften, denen  vom Kaiser Barbarossa 
fiir Rettung aus schw eror  Lebensgefahr  uwigc Steuerfreilieit 
und  e igene G erich tsbarke it  geschenkt  wurde .  Unser Weg 
fllhrte uns zuniichst du rch  d ie  gewalt ige  Mainthalebeue iiber 
K l.-Osthelm u n d  Detlingen. Die Mainebene versehmi}zt hier 
unm erk lieb  mit de r  des R heines zu e iner  ungeheuren Saud- 
u nd  Kiesfliiche, au f  d e r  sich ausgedehnte,  zu lahgen parallelen 
ZUgen angeordnete  DUnenketten li ud en. Diese Diinen stehen 
in inn igem  Zusam m cuhange  mit weiten, gleichfalls durch die 
Thiit igkeit  des W indes  ents tandenen Lofsgebieten.

Bei dem Dorre IKisstcin erre ichten wir  den hier von 
e iner a lten  Diluvialterrasse  bis zu z iemlicher Hohe flankierten 
R and  des Gebirges. Bald kam en  w ir  in Steinbriiche und 
andere  Aufscliliisse, die  uns den pelrographisćhen Charakter 
dieses T ei les  des Gebirues zeigten. Die Hauptinasse des- 
selben bestebt aus Quarzglimmerschiefer  m it Eiulagerungen 
von A m phibo li ten ;  granit ische In jektionen gehoren zu den 
Seltenheileu,  dagegen treten k le ine  Pegmatitgange noch in 
z iem licher  Menge auf.  W eiter  nach der  lliilie des Bcrges 
zu n immt der  G limmergehalt  s ta rk  zu, das Ges tein geht in 
echte Glimmersehiefer iiber mul in diesen stellen sich 
lagenweise so zahlreiche Granaten ein, dafs man von einem 
Granatglimmerschiefer  reden kann .

Ohne noch weitere  Gesteinstypen anzutrelTen. kamen 
w ir  au f  die  Hohe des l lahiienkaiumes, auf  dem der Spessart- 
verein e iuen AussiclUstburm errich te t-hat ,  welclier uns einen 
weiten R undbl ick  gewahrto.  W ahrend  der  Buntsandstein- 
spessart  e inen seh r  sehonen Baumreichtum besitzt und in 
weiten Kreisen durch  seine herrlichen, uralten E ichenwaller  
bekannt ist. triigt d e r  Yorspessart  einen Wald, den- man 
ais kuramerlich  bezeiehnen mufs. Der Quarzglimmerschiefer 
liefert schon an  und  fiir sich e inen recht sterilen Boden. Da 
noch dazu  d ie  \e rsch u ld e ten ,  z. Teil  in Wueherer llanden 
steekenden Bewohner d e r  angrenzeuden  Ortschaften die "e 
samie Streu dem W aldboden  entnehmen, so entsteht doppeker  
Schaden;  es k a n n  sich ke ine  W ald k rm n e  bilden, der Boden 
tńigt keine n iedere  Yegeta łion;  d ie  Regenwasser (liefsen 
deshalh schneU ab u n d  enU ieheu  dem Boden noch 
e inen grofsen Tei l  d e r  feineren, Ptlanzenniilirsloffe eut-

baltenden  Teile .  Infolgedessen ist  der  I lab i tus  d e r  Kiefern 
| ein j i immerlichur,  d ie  Stiimine. waclisen langsain und  sind 
! a lle  g ek m m m t,  der  ganze W ald  m acht  einen kriippolhaftćn  

E indruck .  W o Buchen in gesćhlo-iseńcm Bestande in diesem  
. T e i le  dcs: Gebirges sich e lnstc llen,  da  k ann  man mit- 

S ichcrhe it  d a rau f  Schliefsen, dafs auf  den krystall inisclieri 
Schiefern e ine  wenn  auch gering  maclit ige fruchfbare  Liifs- 
deckc  lagórt.  • 1

Y óm  L udw igsthurm e  stiegen w ir  uber  eine  aus d i luv ia len '  
Scbottern u n d  Sanden  zusammengcsetzte Hoclitcrrasso zu 
dem a lten  Stadtchen A lzenau  h in u n te r  u n d  keh rtcn  b ie rau f  
nach Aschatfenburg  zuriick.

Nach  Dr. Klenims Auffassung ist d ic  geologischc Ge- 
sch ich te  des nordwestl ichon Spessart e tw a  in folgenden 
kurzeń  Siitzen zusammenzufassen. E in  w ahrsche in l ich  
pali iozoischer (evcn tuc l l  bis zum K ulm  h in au f re ic h e n d e r )  
K om plex v o n S ands te inen ,T bonsch ie fe rn ,  K alks te iuen ,  Mergeln 
und G rauw acken  w ar ,  voraussichtlich in d e r  Karbonzeit,  
d e r  E in w irk u n g  gcwalt iger ,  geb irg sb ild en d er  Kriifte un ter-  
worfen, w urde  in Fa l ten  zusamm engelegt  u n d  zu einem 
Gebirge von m oglicherweise  a lp ine in  C ha rak ter  aufgestaut-  
Zugłoich zerrifs das ganze  Schichtensystem  au f  T ausenden  
von grofseren und k le ine ren  Spalten und  Spiiltchen und 
aus der  T iefe  d ran g  aus diesen granit isches gluttliissiges 
Magma empor,  in j iz ie r te  d ie  Schiefer a u f  unziih l igen Kliiften 
und  A dern  und  bew irk te  einesteils durch  die e ingeschlossenen. 
Gase u n d  Salze, andcrn te i ls  du rch  seine Hitze,  e ine  woh l  
auch  d u rc h  d ie  geb irgsb ildende  Kraft un ters tu tz te  energischo 
M etam orphose  d e r  Sed im entargestc iue ,  d ie  so in tcnsiv  war, 
dafs heute  n u r  in se ltenen F a l len  sich noch Andeutungen 
des ursprUnglichen G estc inscharak ters  e rk en n en  lassen. Das 
so ra d ik a l  umgesta lte te  Sch ich tensystcm  un te r lag  d a n n  e ine r  
kriif tigen D enudation ,  d e r  G eb irgscharak te r  verschw and ,  d a s  
Meer ergrill' w ieder  Besitz vou dem Gebiete  u n d  es lagerten 
sich, m it dcm  Zechstein  beginnend,  neue sedimentiiro 
Sch ich tcnre ihen  au f  den denud ie r ten  Fa l te n  des erloschenen 
Gebirges ab .

N ach  B eendigung  d e r  E xkurs ion  fuhren d ic  Teilnclnner 
am 9. August  zu r  eigentlichcu Vcrsa inm lung  nach  Stuttgart,  
Uber die mein zw ci te r  Bericht niihcres b r ingen  wird.

Eine belgisehe Yerorduung iiber die Sprengarbeit 
bei ui Bergbaubetriebe.

Dcm  S treben nach E rhohung der S icherheit der 
Schicfsarbeit, insbesondere beim Stcinkolilenbcrgbau, ist 
in Belgien durch eine K gl. V crordnung vom 13. Dez. 
1S95 Reclinung getragen worden.

D ie betreffende Y erordnuug zerfallt in drei Abschnitte, 
von denen der crste allgcirieine Bestim m ungen fiir saint- 
lichc B crgw crke iiber den T ransport, d ie Verausgabung 
und den G ebrauch der Sprengstoffe enthiilt. Bemerkens- 
w ert ist von diesen Bestim m ungen, dafs nur der voraus- 
sichtliche B edarf an Sprengstoffen fiir eine Schicht seitens 
der A rbeiter an  die A rbeitspunkte m itgenom m en werden 
darf, und dafs beim Y erlassen des A rbeitspunktes am 
Ende der Schiclit keine Sprengstoffe dort zuriickgelassen 
w erden diirfen.

Dor zw eite Teil bezieh t sich lcdiglich au f Schlag- 
w ettergruben.

Nach M afsgabe des grofeeren oder geringeren Auf-
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tretens von G rubengas sind die Schlagw ettergruben iii 
drei K ategorieen und von diesen dic G ruben der zweiten 
K ategorie noch in die K lassen A und B geteilt.

, F iir die sam tlićlion K ategorieen der Śchlagwetter^ 
gruben w ird ohne vorhergehende E rlaubnis die Spreng- 
arbeit in folgenden Fiillen verboten:

1. bei der eigentlichen K ohlengew innung;
2. in B etrieben m it abstcigendcin W ettcrstroin und 

in denjenigen S trecken , w elche m it dem ab- 
steigenden W etterstrom  in V erb indung stehen, 
bis a u f  eine yon der B ergbehordc zu bestim m ende 
Entfernung;

3. bei allen A rbeiten, wo ein D urchschlag m it G ruben- 
gas enthaltenden Ilohlriium on zu erw arten ist.

In  den G ruben der zw eiten und dritten  K ategorie 
ist ohne E rlaubnis das Schiefsen un tersag t:

1. beim A uflahren der W ettefstrccke eines in Betrieb 
befindlichen A bbaustofses;

2. beim Auffahrcn von irgcndw elehen Strecken im 
Flotze, w elche n icht im direkten W etterstrom c

... liegen;
3. lur sam tiiche Y orrichtungsbetriebe im  Flotz und fiir
- die m it densclben zusam m enhangenden Gesteins-

arbeiten, welche absteigend oder niclit durcli den 
direkten frischen W etterstrom  ventiliert werden, 
oder bei denen ein D urchschlag  m it einem Flotz 
m it plotzlichen G asausbriichen zu  erw arten ist,

Fiir die F lotze der Bergw erke der K lasse B der 
zweiten K ategorie ist dic S jircngarbeit vcrbotcn: In
samtlićlion Strecken m it A usnahm e der unterst.cn Ilau p t-  
forderstrecke, soweit diese durch einen frischen W etter- 
strom bestrichcn wird, der noch keincn anderen Betrieb 
heriihrt hat.

In den Gruben der dritten K ategorie ist das Schiefsen 
beim Auffahren irgend w elcher Strecken iiberhaupt 
untersagt.

D ie A usiibung der Schiefsarbeit w ird w eiter an die 
folgenden Bedingungen gckniipft:

Sprengstoffe diirfen n icht in ein Bohrloch cingefiihrt 
werden, welches G rubcngas ausstrom t. Beim Bcsetzcn 
der Schiisse ist die V erw cndung yon kohlehaltigem  oder 
brennbarem M ateriał verboten. D as A nziinden der 
Scliiiśse soli nur aufser der Zeit der H auptfordcrschićlit 
und zu einer Zeit erfolgen, wo sich nur wenigc A rbeitcr 
in der Niihe befinden. U eberdies mufs vor dem A bthun 
eines jeden Sehusscs durch eine besonders Ycrpflichtctc 
Person naeligewiesen sein, dafs in der U m gebung des Bolir- 
loches keine Śchlagwetter und kein  trockener entziind- 
licher Kohlenstaub Yorhanden ist. D ie Abweśsenheit des 
Kóhlenstaubes w ird b is au f  eine E ntfernung vcrlangt, 
in welcher der S taub niclit durch den Scliufs in Bc- 
weguńg gesetzt oder durch die F lam m e des Sehusscs 
erreicht werden kann.

Das Anziinden der Schiisse h a t in den G ruben der 
z"e iten  und dritten K ategorie in  allen Betrieben, welche

an dem selben W etterstrom c liegen, durch eine einzige 
Person zu erfolgen:

In einer B auąbteilung sollen nur Sprengstofic der
selben Zusam m cnsctzung V erw endung finden. D er Ge- 
braucli von Schw arzpulver oder anderen langsam  
cxplodiercnden Sprengstoflen ist in den Flotzen der 
Bergwerke der zw eiten K ategorie niclit statthaft. Des- 
gleiehen ist das E ntziinden der Schiisse m it dcm Ila lm , 
Schwefelfaden oder au f  eine andere M ethode, bei welcher 
eine F lam inenerscheinung nach aufsen auftritt, au f diesen 
G ruben untersagt.

D er d ritte  Teil der Y erordnung g iebt den Berg- 
bchorden die B erechtigung, bis zu einer voin M inister 
fcslzusetzenden G renze Ausnahnieri gcgeniiber den vor- 
stehend aufgczahlten Bcstinim ungen zu gew ahren. In  
allen  denjenigen Fiillen, in welche diese A usnahinen die 
A nw cndbarkcit der Scliicfsarbcit in den Schlagw etter- 
gruben betrelfen, konnen besondere A nordnungcn iiber 
die A rt des zu verw cndenden Sprcngstoifes oder iiber 
andere gecignete Sicherheitsm afsregeln getroften w erden.

D urch dic V erordnung ist die Schiefsarbeit au f den 
belgischcn Schlagw ettergruben, falls n icht von den Aus- 
nahm en cinc w eitergehende A nw endung gem acht wird, 
bis au f  cin M indcstinafs cihgesclirankt worden. Auf- 
fallcnd ist, dafs in  den erlassenen Bcstinim ungen die 
Erfolge au f  dcm  Gcbiete der H erstellung von S icherheits- 
sprengstoffen unberiicksichtigt gelassen sind In  neuerer 
Zeit haben gerade die U ntersuchungcn iiber die Z undungs- 
fah igkeit der S icherheitssprengstolfe und der W asser- 
patronen bei Sprcngschiisscn m it D ynam it Y eranlassung 

. gegeben, au f den w cstfalischen Schlagw ettergnibćn die 
Schielśarbcit w ieder in etwas grofserem Um lange zu 
gestatten. 1 P . J .

Yolkswirtscliaft und Statistik.
K o h l e n b e w o g u n g  i n  d e m  R u h r o r t e r  H a f e n .  

A . K o h  1 e n  -  A n  f u l i  r.
auf der 

Eisenbahn 
Tonnen

auf der 
Rulir 

Tonnen

Summę

Tonnen
Im Juli 18‘JG........................
» „ 1 8 9 5 ........................

Vom 1. Jan. bis Juli 189G 
* 1. „ „ „ 1 8 9 5  

B.  Ko

463 487,50 
420 723,20 

2 420 305,54 
1 876 266,35 
h l e n - A b f i

—

-
li r.

463 487,CO 
420 723,20 

2 420 305,54 
1 876 266,35

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen
im Juli 1890 
„ „ 1895 

V. 1. Jan. bis 
Juli 189G 

Entsp. Yorjahr

258401,40  
264 083,50

1 491 682,10 
1 070 998,75 
N och: B.

1 699,60
2 896,20

15 839,30 
13 522,70 

K o h l e n -A

1 094,05

573,20 
10 880,05 

b f u h r .

6 859,30 
4 742,00

28 641,45 
22 777,95

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen
im Juli 1896 
„ „ 1895

V. 1. Jan. bis 
Juli 189G 

Entsp. Yorjahr

2  342 30 
2 411,95

13 054,25 
13 666,20

119 016,95 
130 208,70

650 200,25 
562 437,05

41 056,20 
29 866,70

193 655,25 
134 040,35

429 375,75 
435 303,10

2 393 705,80 
1 828323,50
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Nr. 35. — 684 —

A . S teinkohlen. B. B raunkohicn.
R egierungsbezirk K egierungsbezirk

B reslau

t

L iegnltz

t

O ppeln

t

Sum m a

t

B reslau

t

L iegnitz

t

O ppeln

t

Posen

t

Brom-
berg

t

M arien-
werder

t

Sum m a

t

Bestand am Anfang desQ uartais 4 5 2 4 4 5 244 178 958 229  446 10 778 2 1 5 7 2 — 2 326 1 357 — 36 033
N eue E in n a h m e ......................... 8 1 8 7 6 7 93 214 4  473 004 5 384 985 1 937 107 350 — 3 504 1 620 — 11 4 4 1 1

Sum m ę 8 64011 98 458 4  651 962 5 614 431 1 2 7 1 5 128 922 — 5 830 2 977 — 150 444
Im  I. Q uartal 1896 . . . 9 6 3 3 9 0 112 373 5 093 621 6 169 384 14 655 137 719 — 7 760 2  396 30 162 560

Insgesam t im I. H alb jahr 1896 
A usgabe im Laufe d esQ u arta ls:

1827  401 2 1 0 8 3 1 9 745 583 1 1 7 8 3 8 1 5 27  370 266 641 — 13 590 5 373 30 313 004

a. D eputa te  an A rbeiter . 14 972 1 4 8 1 45 980 62 433 36 200 — 26 20 — 282
b . Y erk au f............................... 701 019 74 973 4 014 303 4  790 295 1 920 80 966 — 2 898 — — 85 784
c. Selbstverbranch . . .
d. H a ld en -u . A ufbereitungs-

5 6 0 9 7 6 966 293 268 356 331 374 21 721 — 869 2  600 — 25 564

v e r lu s te ............................... 3 7 1 5 3 8  697 17 509 63 359 — 3 069 — 15 — — 3 084
Sum m ę 809 241 9 2 1 1 7 4  3 7 1 0 6 0 5 2 7 2 4 1 8 2  330 105 956 — 3 808 2  620 — 114 714

Im  I . Q uartal 1896 . . . 918 146 107 129 4 914 663 5 939 938 3 877 116 147 — 5 434 1 0 3 9 30 126 527
Insgesam t im I. H alb jahr 1896 17 2 7  387 199 246 9 285 723 1 1 2 1 2 3 5 6 6 207 222  103 — 9 242 3 659 30 241 241
Bestand am E nde des Quartals 54 770 6 341 280 902 342 013 10 385 2 2  966 — 2 022 357 — 35 730

G eldeinnahine ffir verkaufte
JL. JL. JL. JL. JL JL. JL. JL. JL. JL. JL.

K o h le n .....................................
D urchschn ittsp reis fu r die

4 939 957 424 787 2136 5 6 1 8 2 6 7 3 0 3 6 2 6 804 260  975 — 9 246 --- — 277 025

Tonne verkaufte r Kohle 7,05

0,

5,67

J1

5,32 5 ,58 3,54 3,22 3,19 3,23

I m  2 . Q u a r t a 1 1 8 9 5
16 3 49 68 2 25 3 1 31

b e t r u g : t t t t t t t t t t t
D ie neue E innahm e . . . 
Z u - (A b-)nahm e im 2. Q uartal

7 8 4  444 89 560 4 051883 4 925 887 2  181 98 341 — 2 1 1 7 2  376 102 1 0 5 1 1 7

1896 ..................................... 34 323 3 654 421121 459 093 (2 4 4 ) 9 009 — 1 3 8 7 (7 5 6 ) (1 0 2 ) 9 294

Z u- (A b-)nahm e im  2. Quartal
667 829 74 405 3 614 297 4 356 531 1 3 4 4 78 052 — 2  099 1 8 4 5 33 . 83 373

1896 .....................................
D er B estand am E nd e  des

33 190 568 400 006 433 764 576 2  914 — 799 (1 8 45) (3 3 ) 2 4 1 1

Q uartals . . . . . .
Z u- (A b-)nalim e im 2.  Q uartal

35 771 7 217 319 204 362  192 2 0  023 19 397 — 1 0 5 9 2 8 5 3 100 43 432

1896 .................................... 18 999 (876) (38 302) (20  179) (9  638) 3 569 — 963 (2  496) (100) (7 702)

D ie G eldeinnahm e fiir yer-
JL. JL. JL. JL. JL. JL. .M,. JL. JL. JL. JL.

kaufte  K ohlen . . . .  
Z u- (A b-)nahm e im 2. Q uartal

4 731 151 415 383 19345931 2 4 4 9 2 4 6 5 5 892 2 46  327 — 6 956 4  305 164 263 644

1896 .....................................
D er D nrchschnittspreis fur

20 8 8 0 6 9 404 2 019 687 2  237  897 912 14 648 — 2  290 (4  30 5 ) (164) 13 381

d. Tonne verkaufter K ohlen 

Z u -(A b )n a h m e  Im 2 . Q uartal

7 ,08

6,

5,58

93

5,35 5 ,62 4 ,38 3 ,16 3,31 2 ,33 4,96 3,16

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

B e t r i e b e .....................................

(0 ,03) | 0,09

(0 ,0 2 )
15 | 3

(0,03)

52

(0 ,0 4 )

70

(0 ,8 4 )

2

0,06

25

(0 ,1 2 )

3 1 1

0,07

32

Der S te in k o lile n b e r g b a u  des Oberbergamlsbezirks 
Breslau ist im 2. Vierleljahr 1896 in Forderung und Absalz 
gegen das 1. Vierteljahr zuriickgeblieben, und zwar ist die 
FCrderung um 9,23 pCt, der Absatz um 11,23 pCt. ge- 
sunken. In Obersclilesien betrug der Riickgang 8,67 pCt 
bezw. 10,90 pCt. und in Niederschlesien 11,89 pCt bezw 
12,90 pCt.

Der Durchschnitlspreis pro Tonne isl im ganzen Bezirk 
gegen das 1. Vierteljahr um 3,29 pCt., in Obersclilesien 
um 3,62 pCt. und in Niederschlesien um 1,57 pCt. gefallen

lin Vergleicli zu dem 2. Vierteljahr 1895 liegen die 
Forderungs- und Absatzverhiiltriisse giinstig, da Fordenin^ 
bezw. Absatz um 9,32 pCt. bezw. 9,96 pCt gestiegen sind°- 
hierbei ist Obersclilesien mit 10,39 pCt. bezw. 1107  pCt' 
und Niederschlesien mit 4,35 pCt. bezw. 4,55 pCt. beteili-n

D e r D u rc b s c h n i t ts w e r t  fiir d ie  T o n n e  v e rk a u f te r  K ohlen  
is t  im  g a n z e n  B e z irk  g e g e n  d a s s e lb e  Q u a r ta l  d es V o rjah re s  
um  0,71 p C t.,  in  O b e rsc lile s ie n  um  0,56  pC t. u n d  in 
N ie d e rsc h le s ie n  um  0,29  p C t. z u r i ic k g e g a n g e n .

A u f  d e n  S te in k o h le n g ru b c u  w u rd e n  im  2. V ie r te l ja h r  
1896 im  g a n z e n  73 629 A r b e i te r  b e sc h a f tig t, von w elch en
54 962 a u f  O b e rsc lile s ie n  u n d  18 667 a u f  N ied e rsc h le s ien  

e n tf a l le n .

B e im  B r a u n k o h l e n b e r g b a u  is t  i m 2. V ie r le lja h r  
1896 g e g e n  d a s  e rs te  V ie r te l  d ie  F o rd e ru n g  um  15,36 pCt., 
d e r  A b s a tz  um  12,68 p C t. u n d  d e r  D u rc h sc h n itlsp re is  um
0,62  p C t. g e fa lle n . G eg en  d a s se lb e  Q u a r ta l d e s  V o rjah re s  
is t  d ie  F o rd e ru n g  um  8 ,84  p C t., d e r  A b sa tz  um  2,89 pCt. 
u n d  d e r  D u rc h s c h n i t ts p re is  u m  2,22  p C t. g es tie g e n . A ut 
d e n  B ra u n k o li le n g ru b e n  w a r e n  1280  A rb e i te r  beschaftig t-
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B r e n n m a t e r i a l i e n - V e r b r a u c h  d e r  S t a d t  B e r l i n  f u r  d e n  M o n a t  J u l i  1 8 9 6 .

S teinkohlen , Koks und B riketts B raunkohlen und  B riketts

E ng-
lische

"West-
falische-

Sach-
sische

Ober-
schlesische

N ieder-
schlesische

zusam m en
Boh-

m ische

Preufs. u . Sachsische
zusam m en

B riketts Kobieli

in T onnen

1. E m p f a n g .
a. E isenbahnen  . . .
b . WasserstraCsen . . 51 240

- 5 459 
7 417

562 39 456 
55 492

19 653 
150

65 020 
114 299

3 214
3 452

55 890 
40

536
385

59 640
'3  877

Sum m ę des Em pfanges 5 1 2 4 0 12 876 562 94 848 19 803 179 329 6 666 55 930 921 63 517

11. V e r s a n < L
a. E isenbahnen . ,
b. W asserstralsen . .

169
1 3 6 3

25 — 2  325 
1 418

— - 2  519 
2  781

— 4 0 6 .
350

— 406
350

Sumine des V ersandes 1 532 25 — 3 743 — 5 300 — 756 — 756
Bleiben im J u li  1896 

in  B e r l i n ......................... 49 708 12 851 562 91 105 19 803 174 029 6 666 55 174 921 62  761
lin Ju li  1895 blieben 
in B e r l i n ......................... 35 404 7  075 370 83 982 16 012 142 843 6 252 48  665 1122 56 039

M ithin (  +  Zunahm e, 
— A bnalim e) . . . -1- 14 304 +  5 776 +  192 +  7 1 2 3 +  3 791 +  31 186 +  414 +  6 509 -  201 +  6 722

III . E m p f a n g  der n ich t im  W eichbilde von B erlin  liegenden R ingbahnstationen (G rnnew ald , Ila len see , Lich ten berg-F riedrichs- 
felde, Rixdorf, R um m elsburg-R anglerbhf., Tem pelhof-Ilangierbhf., T em pelhof-R lngbhf., W estend , W ilm ersdorf-F riedenau) abzuglich des 
Y ersandes :

I —  | 3 265 | 20  | 7  383

K o h l e n a u s f u h r  G r o f s b r i t a n n i e n s  1 8 9 6 .  (Nacli dem 
Trade Supplemcnt des Economist.) Die Reihcnfoige ist

4 144 14 812 211 10 573

Kohlen- u n d  E isen b e d a r f d er d e u tse h e n  E isen -  
bahnen. Nach einer Statistik fiir das Jahr 1894/95  
haben in diesem Jahre alle deutsehen Eisenbahnen zusammen 
^831 181 t Steinkohlen und einschliefslich der Koks, 
wenn auf Kohle umgerechnet, insgesamt 4 933 181 t an- 
geschafft. Das sind 5,G pCt. der vo» den deutsehen Zechen 
ńisgesamt geforderten 79 Millionen Tonnen. Was die Be- 
schaftung von Eisen durch die deutsehen Bahnen betrifft, 
50 ,'vufdcn von Schienen angeschafft 175 354 t, Kleineisen- 
«ug 55 265 t, Schwellen 77 959 t, Weichen 8168 t. 

ie AnschalTung hat somit im ganzen 320  615 t umfafst. 
as sind etwa 61/3 pCt. der gesamten deutsehen Eisen- 

produktion.

619 | 9 743 |

Yerkehrswesen.
W a g e n g e s t e l l u n g  i m  B u h r k o h l e n r e v i e r  fOr d ie

Mona

1896

in 1000 t

Ju li Gesam t- 
ausfnhr i.N ach :

Ja n u a r bis Ju li  m ci. Es sind Die Z u fu h r nach den
1895 lb im 1895 Jahr. 1895 D atum verlang t gesttfllt K lieinhafen b e tru g :

in 1000 t in 1000 t in 1000 t in 1000 t im  E ssener aus dem 
Bezirk

W agen 
zu 10 tFrankreich . . 

Italien .
402
390

436
378

2  966 
2  546

2  886 
2  434

5 068 
4  313 Monat Tag

und
E lb e rfe ld er B ezirke

nach

D e u ts c h la n d . 4 5 0 4 2 6 2  4 4 8 2  0 0 0 4 1 4 4 A u g o st 1. 10 791 11 660 Essen R uhrort 18 091
iwtrweden und 

Norwegen ■. 
Spanien u. kanar.

316 341 1 625 1 477 3 0 1 8
n
n

2.
3.
1

750 
10 836
10 072
11 174 
11 271 
11 022

797 
11 647 
11 977

V D uisburg
Hochfeld

8  849 
3 598

Inseln . . 
Rnfsland 
Danemark . .

169 
354 
138 
i i n

168
405
173

1 274 
1 070 

874

1 999 
945
835

1 974 
1 811 
1 673

n
r
ff

5.
6. 
7.

12 010 
12 144 
12 103

Elberfeld
»
n

R uhro rt
D uisburg
Hochfeld

71
134

Brlt.Ost-lndien 
Brasilien . . 
Portugal n lid 

Azoreit , 
Turkei . . . 
Holland . . 
Malta

46 
99

50
47 
67 
16

130
77

52
41
19
49

774
630

364
296
360
175

831
560

342
279
220
241

1 279

598
475
465
369

»
f)
ff
tt
n
n
n

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

o  U04
830

10 991
11 560 
11 662 
11 668 
11 798 
1 1 7 7 9

870
11 781
12 396 
12 591 
12 503 
12 724 
12 871

/Cusam m en: 30 743

andiM-eu liindeni
22 21 157 147 247 i

4211 483 3 099 3 1 1 2 5 277 Z usam m en: 1 4 6 1 5 8 157 748
Insgesamt 

Wert in 1000 L.
3 131 
1 3 8 2

3 362 
1 550

19 726 
8 7 7 9

18 426 
8 7 4 8

33 112 
15 443

D urchschn ittl : 
Y erhaltn iszah l:

11 243 | 1 i  lo 4  
11 764

K o h l e n -  u n d  K o k s - V e r s a n d .  Die Zechen und 
Kokereien des Ruhrreviers haben vorti 1. bis 15. Aug. 1896  
in 13 Arbeitstagen 157 748  und auf den Arbeitstag durch- 
schnittlich 12 134 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen und 
Koks beladen und auf der Eisenbahn zur Versendung gebracht, 
gegen 148 470  und auf den Arbeitstag 11 421 Doppelwagen 
in derselben Zeit des Vorjahrs bei gleichen Arbeitstagen. 
Es wurden demnacli in der ersten Halfte des Monats August 
laufenden Jahres auf den Arbeitstag 713, und im ganzen 
9278  Doppelwagen oder 6,2 pCt. mehr geforderl und versandt, 
ais vom 1. bis 15. Aug. 1895. Vom 1 bis 15. Aug. 
1896 Stell te sich der Yerśand an Kohlen und Koks auf der 
Eisenbahn :
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iin Saarrevier auf . . . .  24  918 gegen 20 740 D.-W.
in Oberschlesien auf . . .  60 215 „ 55 509 „
und in den drei Bezirken

zusammen a u f ................ 242 881 ,, 224 <19 „
und betragt mithin im Saarrevier 4178 Doppelwagen, in 
Oberschlesien 4706  und in den drei Bezirken zusammen 
18 162 Doppelwagen oder 8,1 pCt. mehr, ais in derselben 

• Monats-Hiilfte des Jahres 1895.
'W agengestellung. Am 21. August d. J. fand unter 

dem Yorsitze des Eisen bali n-Direktions-Priisidenten W elir-  
m ann im Sitzungssaale der Direktion zu Breslau eine Be- 
sprechung von Betriebs- und Verkehrs-Inspektionen iiber 
die etwa nocli zu ergreifenden Mafsregeln zur Bewiiltigung 
des Giiterverkehrs im Herbste statt. U. a. wurde cs liierbei 
ais erwiinscht bezeichnet, von den Zuckerriibenfabriken 
beizeiten Angaben dariiber zu erbitten, von wo sie Iluben 
beziehen werden und in welchen Mengen in den einzelnen 
Monatcn. Dadurch wurde crreicht werden, dafs die Stationen 
den Fabriken nicht mehr Itiiben schicken, ais sie entladen 
konnen, und dafs man auch die Verscnder davon in Kenntnis 
setzen kann, welche Menge von ilinen aufgegcben werden 
darf. Eine grofsere Regelmafsigkeit des Verkehrs und dic 
Yermeidung unnotiger Wagerigcstellung wiire die erwUnsclite 
unmittelbare Folgę. In der Besprechung wurde ferner noch 
die Frage der Benutzung der Arbcitswagen der Eisenbahn- 
V e rw a ltu n g  zur B e w iiltig u n g  der Riibensendungen e ro rte r t. 
Ein grofser T e il  dieser W a g e n  wird im September, wenn 
die B a u a rb e ite n  in der Hauptsache beendet sind, fiir den 
Bffentlichen Verkehr frei. S ie  werden zu diesem Zwccke 
mit Borden versehen, sind aber immerhin nur fiir regel-

m iifsige , g esc lilo sse n e  T ra n s p o r te  zu  v c rw e n d e n , d a  s ie  n u r  
j e  5000 b is  7000 k g  tra g e n , w a h re n d  d ie  o rd e n tl ic h e n  
offenen  G iite rw a g e n  e in e  T ra g f i ih ig k e it  v o n  m in d e s te n s  j e  
1 0  0 0 0  k g  h a b e n .

" W a g e n m a n g e l .  In  d e n  E is c n b a h n d ir e k t io n s b e z irk c n  
E lb e r f e ld , E sse n , K o ln  u n d  S a a rb r i ic k e n  fiillt v o n  je tz t  ab  
d ie  S o n n ta g s ru h e  z u m  T e i l  a u s . E in  g ro fse r  T e i l  d e r  
G iite rz iig e  w ird  S o n n -  u n d  F e ie r ta g s ,  w ie  an  W o c h e n ta g e n  
fa h re n . D iese  M afsreg e l e n ts p r in g t  dem  W a g e n m a n g e l,  d e r  
s ic h  im  R u h rk o h le n g e b ie t  sc h o n  b e m e rk b a r  g e m a c lit lia t, 
u n d  so li  z u r  B e sc h le u n ig u n g  d es W a g e n u m la u fs  b e itra g e n .

A m t l i c h e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  M i 11 e 1 d  e u t s c  h  e r 
V e r b a n d s - G l i t e r v e r k e l i r .  A m  1. O k to b e r  1896 tre te n  
d ie  im  T a r ifh e f t  5 fiir d e n  v o rb e z e ic h n e te n  V e r k e h r  e n t-  
h a lte n e n  A u s n a h m e -F ra c h ts iitz c  f iir  B le i in  B lo ć k e n  u n d  
B le ig liitte  in  L a d u n g e n  von  10 000 k g  fiir d e n  V e rk e h r  
von  d e n  S ta t io n e n  B ra u b a c h  u n d  L in d e n b a c h  d e s  E is e n b a h n -  
D ire k tio n s b e z irk s  F ra n k fu r t  a .  M . n a c h  d e n  S ta t io n e n  
B o d e n b a c li , T e tsc lie n  u n d  R e ic h e n b e rg  d e r  S iich s isch en  
S ta a ts e is e n b a h n e n  a u s se r  K ra f t . E r fu r t ,  d e n  18. A u g u s t 
1896. K o n ig l ic h e  E is e n b a h n d ir e k t io n ,  a is  g e sc h a f ts f iih re n d e  
Y e rw a ltu n g .

B S h m isch  -  s a c lis is c h e r  K o h le n v e r k e lir .  Die 
Frachtsiitze fUr den Verkehr zwisclien der Station Ullersdorf 
der k. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn und den siimt- 
lichen Dresdener Bahnh&fen gelten vom 1. September d. J. 
an auch fur den Verkelir zwiselien der Station Settenz und 
den Dresdener Bahnhofen. Dresden, am 18. August 1896. 
Konigl. Generaldirektion der Siichsischen Staatseisenbahnen, 
ais geschaftsfiihrende Yerwaltung.

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 e h e n  E i s e n b a h n e n .

a )  P re u fs isc h e  S ta a t s b a h n e n :

Betriebs-

Lange

km

E i n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepaekverkehr

A us dem  
GQterverkehr

Aus sonstigen  

Q uellen

G esam t-E innahm e

uberhaupt

Ji.

auf 1  km 
M .

u berhaup t

JL.

auf 1  km
JL.

uberh au p t

JL.

auf 1  km

JL.

J u l i  1 8 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gegen Ju li  1 8 9 5  j  w e n f g e r . . . . . . . . . . .
Vom 1 .  A pril b is E nde Ju li  1 8 9 6  . . 
Gegen die en tsp r. Z e it 1 8 9 5  m ehr . .

2 7  4 7 6  5 8 0 3 3  0 9 9  0 0 0  2  3 1 6  0 0 0
1 1 1 8 3 0  0 00  5  69 0  0 0 0

1 2 3 36 2
4 1 7 71 3 3

5 8  3 7 7  0 0 0  
i 4 2 3  0 0 0

2 2 3  5 2 7  0 0 0  1 6  8 1 1  0 0 0

2 1 3 31 1 9
8 1 9 04 6 4

5  2 8 1  0 0 0  4 8 3  0 0 0
2 0  7 7 1  0 0 0  1  9 7 5  0 0 0

9 6  7 5 7  0 0 0  7  2 2 2  0 0 0
3 5 6  1 2 8  0 0 0  2 4  4 7 6  0 0 0

3 5 2 31 9 3
1 3  0 0 2  

6 4 9
b )  S a m tlic h e  d e u tse h e n  S ta a ts -  u n d  P r iv a tb a h n e n , e in sch lie fs lic h  d e r  p re u fs is c h e n , m it A u s n a lu n e  d e r  b a y e r is c h c n  B ah n en .

J u l i  1896 .............................................................

gegen Ju li 1895 { ; ; ;

Yom 1. April bis E nde Ju l i  1896 (bei 
den Bahnen m it Betriebsjahr vom 1. A pril) 

Gegen die cntsprechende Z eit 1895 m ehr 
Yom ,1. Januar bis E nde Ju li  1896 [bei 

Bahnen m itB etriebsjahrvom  1. Ja n u a r)  *) 
Gegen die entspr. Zeit 1895 m ehr . .

Betriebs-

Łange

km

E i n n a h m e n .

39 931 
887

■
aus ^erso n en - 

und G epackverkehr
aus dem 

G uterverkehr A us sonstigen
G esam t-E innahm e

Oberhaupt au f 
1 km uberh au p t

auf 
1 km

Q uellen U berhaupt au f 1 km

JL. JL. J i. JL. ..fi. JC. JL.

45 159 663 
2  594 865

1153
41

76  742  709 
5 637  841

1928
102

7 083 898  
555 461

128 986 270 
8 788 167

3231
151

125 713 535 
6 025 778

3870
102

24 9  351 730 
18 196 541

754 8
393

23 313  239 
2  152 973

398  378  504 
26  375 292

1 2 0 2 4
542

39 974 804 
2 092 34 1 .

6087
161

77 040 924 
6 340  384

1 1 5 5 6
7 3 2

-

7  553  867 
345 167

-

124 569 595 
9 277 892

18 659 
895

l® f* L * el?8,1en- “ • die sachsischen nnd badischen S taa tse isenbahnen , d ie M ain-N eckarbahn, dte D ortm und-G ronau- 
i^nseneuer und  die H essische Lndwigseisenbahn.
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G e s a m t v e r k e h r  i n  d e n  H a f e n  u n d  V e r l a d e -  
p l a t z e n  a m  R h e i n  i m  J a h r e  1 8 9 5 .  (A u s  d em  J a h r e s -  
b e r ic h te  d e r  j jC c n tra l-K o m m is s io n  fiir d io  R h e in s c h if fa h r t ." )

D ic Z a h le n  s i n d  T o n n e n  =  2 0  Ctr.

Z afuhren A bfuhren G esam t-
Terkehr

Strafsburg . . . . 153 940 3 706 157 646
L auterburg  . . . . 6 8 2 2 5 10 055 7 8 2 8 0
M a x a u ......................... 88  713 1 1 2 3 2 100 045
M axim iliansau . — — 1 1 5 9 5
Leopoldshafen . . . — — 16 488
Speyer ......................... 55  844 100 045 65 884
Ludwigshafen . . . 616 394,2 152 144,3 7 6 8 5 3 8 ,5
M annheim . . . . 2  711 943,3 567 791,3 3 279 734,6
"W o rm s......................... 176 237 20  255 196 492
N ierstein . . . . 30 580 25 298 55 878
G ustavsburg . . . 410  784,5 63 909,3 4 74  693.8
M & i n z ......................... 177 664,1 30 524,7 208 188;8
K astell und  A m óne-

burg . . . . . 228  762 87 872 316 634
42  056,75 8 284,75 50 341,5

Schierstein . . . . — — 101 773
Bodenlieim . . . . — — 83 305
Rudesbeim  . . . . — — . 2 437
Bingen ......................... 44 229,7 8  285,5 52  515,2
Bingerbruck . . . — — 26 044
Oberlahnstein . . . 32 726 79 222 1 1 1 9 4 8
Koblenz (R hein und

Mosel). . . . . 49 276,9 10 290,1 59 567
B o n n ............................... — 32 558
K o ln ............................... 436 676 187 946 624 622
Mulheim a. Rh. . . 63 719 28  555 92  274
N eufs............................... 204 045,2 7 999,8 212 045
Dusseldorf . . . . 280  693,7 54  905,3 335 599
Uerdingen . . . . 138 423,9 22  504,1 160 928
Hochfeld-D uisburg . 127 476 498 945 626 421
Duisburg (H afen) 1 031 609 1 250 628 2  2 8 2 2 7 3
Dutsb. (R heinhafen) 430 045 23  420 453 465
R u h r o r t ......................... 805 636 3 701 411 4  507 047
" W e s e l ......................... 7 1 8 7 0 8 2 3 0 80 101
A m heim ......................... 17 035,7 1 051,3 18 087
Nymwegen . . . . 28  430.4 192 2 8  622,4
T i e l .............................. 21 191,3 — 21 191,3
Gorkum . . .  . . . 21 934 — 21 934
Dortrecht . . . 87  658 44 303 131961
Amsterdam . . . . 99 101,2 143 214 24 2  315
Rotterdam . . . . 5 3 8 9 5 7 ,9 340 869,6 3 989 827,5
Andere N iederland.

Uafen . . . . 1 534 851 57  085 1 591 936,6
Belgische Hafen . . 652 788,8 918  976,8 1 571 765,6

Ausstellungs- und Unterriclitswesen.
K o n i g l  T e c h n i s e h e  H o c h s c h u l e  i n  A a c h e n .  D ie

B e rg b a u -A b te ilu n g  d e r  K o n ig lic h e n  T e c lu iis c lie n  H o c h sc h u le  
in A ach e n  w a r  im  v e rflo ssen e n  S o m m e rse m e s te r  von 
62 Z u h o re rn  b e su c h t. V o n  d ie se n  s tu d ie r te n  2 5  B e rg fach , 
37 H u tten fach . U n te r  d e n  S tu d ic re n d e n  d e s  B erg fach es 
befanden  sich  17 B e rg b a u b e f lis se n e . P fin g s te n  u n le rn a h m  
P ro f. D r. D iir re  e in e  g ro fse re  E x k u rs io n  n a c h  d e n  b e lg isc lien  
H iitte n w e rk e n ; A n fa n g  d e r  g ro fsen  F e r ie n  b e s u c h te  P ro f. 
Schulz d ie  b e d e u te n d s te n  G ru b e n  b e i L en s im  P a s -d e -C a la is ,  
bei Moii8, C h a r le ro i u n d  L ii t t ic h . L e tz te re  E x k u r9 io n  d a u e r te  
10 T a g e  u n d  b e te i l ig te n  s ic h  a n  d e r s e lb e n  14  S tu d ie re n d e .

Vereine und Yersamnilungen.
D e r  I n t e r n a t i o n a l e  G k s o lo g e n - K o n g r e f s  w ird  se in e  

a ieben te  S itz u n g  in  P e te r s b u rg  E n d e  A u g u s t  n a c h s te n  J a h re s  
un te r d em  Y o rs itz e  d e s  D r. A . K a r p i n s k y  u n d  dem  
F h re n v o rs itz e  d es  G ro fs riirs ten  K o n s ta n t in  a b h a l te n .  D ie 

itzu n g  -wird e tw a  e in e  W o c h e  d a u e r n ;  d ie  Y e rh a n d lu n g e n

so lle n  n ic h t  in  A b te i lu n g e n , s o n d e rn  g e m e in sa m  a l lg e m e in e  
P r in z ip ie n  e ro r te rn .  E in e  R c ih e  v o n  E x k u rs io n e n  s in d  in 
A u s s ic h t  g e n o m m e n , d a r u n te r  e in e  n a c h  d e m  U ra l  vo r, u n d  
e in e  in  d e n  K a u k a su s  n a c h  d e n  S itz u n g e n  in  P e te r s b u rg .  
G e o lo g e n , d ie  a n  d ie s e r  V e rsa m m lu n g  te i ln e h m e n  w o lle n , 
in o g e n  b is  zu m  n a c h s te n  O k to b e r  d e m  G e n e ra ls e k re ti ir  d e s  
K o n g resses  e in e  N o titz  s e n d e n , a n  w e le lie n  E x k u rs io n e n  
s ie  s ic h  b e te i l ig e n  w o lle n . D e r  K a is e r  v o n  R u fs la n d  h a t  
a l le n  a n g e m e ld e te n  G e o lo g e n  f re ie  F a h r t  e rs te r  K la s se  in  
R u fs la n d  b e w i l l ig t .

Patcnt-Bcrichte.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 5 . 4. A p r i l  1896. H . 17 160. V e r f a h r e n
z u m  W i e d e r b r l n g e n  v o n  S e n k s e h a c h t e n  g e m a f s  d e m  
B o h r v e r f a h r e n  n a c h  P a t e n t  N r .  8 0 1 1 3 .  F r .  H o n ig -  
in a iin , A a c h e n , L a g e rh a u s s tr .  30.

K I ,  5 .  23. M iirz 1896. R . 10 177. S p e r r v o r -
r i c h t u n g  a n  V e n t i l a t i o n a l e i t u n g e n  v o n  B e r g w e r k e n  
z u r  V e r h i n d e n m g  d e r  A u s d e h n u n g  v o n  E x p l o s i o n e n  
u n d  G - r u b e n b r a n d e n .  A u g u s t R o h rb a c h ,  E rfu r t , S te ig e r -  
s tra fse  7 1 .

BU . 1 0 .  6. J a n u a r  1896. S ch . 11 248. V e r f a h r e n
z u r  H e r s t e l l u n g  e i n e s  B i n d e m i t t e l s  f i i r  P r e f s k o h l e n .  
K a r l M ax  S c h n a u d e r  u n d  C h a rle s  B e rg m a n n , B e rlin , 
W ifsm a n n s tr . 5 b z w . J o h a n n i te r s t r .  2.

K I .  1 3 .  12. F e b r u a r  1896. E . 4838. S t e u e r u n g s -
v o r r i c h t u n g  f u r  d e n  S c h w i m m e r  b e i  S p e i s e r e g l e r n  
f u r  D a m p f k e s s e l .  K a r l E h r r e ic h ,  P o se n .

K I .  2 0 .  4. A p r il  1895. B. 17 480. S c h l a g w e t t e r -  
s i c h e r e  S t r o m z u f i i h r u n g s e i n r i c h t u n g  f u r  e l e k t r i s c h e  
G r u b e n b a h n e n .  G . F .  B aum , B e rlin  N., K e sse ls tr  31.

K I .  7 8 .  26. F e b r u a r  1896. K . 13 727. M a s c h i n e
z u m  g l e i c h z e i t i g e n  P a r a f f i n i e r e n  u n d  P u n k t i e r e n  
v o n  Z u n d s t r e i f e n .  C. K o ch , H a m m -B o c h u m .

G e b r a u c h s m u i t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 10. N r. 60 230 . 4. J u l i  1896. B. 6593. P refs- 

k o h le n  m it  sp itzen  K an ten . B ra u n k o h le n b e rg w e rk  
N e u g liic k , G e s e lis c h a f t  m it  b e s c h r iin k te r  H a f tu n g , R u m s d o rf  
b e i  R e h m s d o rf .

K I .  1 3 . Nr. 60 216. 19. Juni 1896. M. 4239.
W a s s e r s t a n d  m i t  A s b e s t - D i c h t u n g  f i i r  d e n  o b e r e n  
u n d  S c h m i e r y o r r i c h t u n g  f i i r  d e n  u n t e r e n  A b s c h l u f s -  
h a h n .  Mascliinen- und Armaturenfabrik v o rm . C. Louis 
Strube, Aktiengesellschaft, Magdeburg-Buckau.

K I .  24:. N r . 60 763. 16. J u l i  1896. P . 2373.
T r e p p e n r o s t  m i t  s e l b s t t h a t i g e m  V o r s c h u b  d e r  K o h l e  
u n d  m i t  u m  i h r e  L a n g s a c h s e  b e w e g l i e h e n  R o s t -  
s t a b e n .  P e t r y  &  H e c k in g , D o r tm u n d .

K I .  2 4 .  N r . 61 032. 21. J u l i  1896. H . 6211.
H o h l e  F e u e r u n g s t h i i r  m i t  A b l e n k u n g s p l a t t e  z u r  
H o r i z o n t a l f i i h r u n g  d e r  d u r c h  d i e  F e u e r u n g s t h i i r  
h i n d u r c h s t r e i c h e n d e n  L u f t .  O tto  H o ren z , D re sd e n , 
Pfotenhauerstr. 43.

K I .  2 4 .  N r . 61 033 . 21. J n l i  1896. H . 6210.
H o h l e  F e u e r u n g s t h u r  m i t  i n n e r e n  s e n k r e c h t e n  
K a n a l e n  z u r  V o r w a r m u n g  d e r  V e r b r e n n u n g s l u f t  
u n d  g l e i c h m a f s i g e n  Y e r t e i l u n g  a u f  d a s  V e r -  
b r e n n u n g s m a t e r i a L  O tto  H o re n z , D r e s d e n ,  P fo te n -  
h a u e rs tr a f s e  43.

K I .  4 7 .  N r. 60 603. 29. J u n i  1896. S c h . 4833 .
S t o p f b u c h s e n d i c h t u n g  a u s  a u f g e s e h n i t t e n e n ,  a u f s e n -
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k o n i s c h o n  I n n e n r i n g e n  u n d  i n n e n k o n i s c h e n  A u f s o n -  
r i n g o n ,  w o l c h o  d u r c h  A n z u g  d i o  I n n e n r i n g e  g e g e n  
d i o  K o l b o n a t a n g o  p r e s s e n .  Wilhelm Schulz, Mainz, 
Laulereitstr. 33.

KI. 78. Nr. 60 986. 21. Juli 1896. R. 3544. 
Z i i n d h u t c h e n  m it s e i t l i c h  a b d i c h t e n d e r  K a u t s c h u k -  
o d e r  G u t t a p o r c h a b e d e c k u n g d e s Z i i n d s a t z o a .  Rheinisch- 
Westfalische Sprengatoff-A.-G. Abteilung NUrnberg vorm.
H. UtendoertTer, Niirnberg.

K I .  8 2 .  Nr. 60 585. 25, April 1896. E. 1613.
E i n r i c h t u n g  z u m  A b s p e r r o n  d e s  F e u e r s  b e i  R o s t -  
u n d  a h n l i c h e n  A p p a r a t o n ,  a u s  e i n e r  d u r c h  D r e h e n  
e i n o r  A c h s o  i i b e r  d a s  F e u e r  s c h i e b b a r e n  P l a t t e .  
Kmmericher Maschinenfabrik und Eisengiefscri-i van Giilpcn, 
Lensing & von Gimborn, Kinmerich a. Rh.

D e u t s c h e  R e i o h s p a t e n t e .
KI. 5. Nr. 87 157, S ch ild  zu m  V ortreiben  von  

S to llen  u n d  d erg l. Von Firma F. C. Glaser in Berlin. 
Vom 25. April 1895.

Die geschlosscne Vorderwand des Schildes ist treppen- 
formig ausgebildet und mit verschliersbaren OeiTnungen in 
den wagerecliten und senkrechteu Wanden der Stufen ver- 
sehen, um durch diese OeiTnungen das Gebirge in das 
Innere des Stollens zu fordern.

K I .  5 . Nr. 87 573. S a m m e l  -  F o r d e r u n g  a u s  
A b b a u e n  m i t t e l s t  o f f b n o r  R i n n e  u n d  e n d l o s e r  K e t t e .  
Von Gewerkschaft Morgenstern in Reinsdorf bei Zwickau i. S. 
Vom 22. November. 1895.

Die Fortbewegung des Fiirderguts geschieht durch eine 
in einer Rinne von oben nach unten sich bewegende gc- 
wohnliche Kette, welche das Fordergut, wenn es infolge 
der geringen Neigung der Rinne ohne iiufsere lliilfe nicht 
rutschen wiirdc, in Bewegung erhiilt, oder, wenn es infolge 
zu grofser Neigung zu schncll rutschen wurde, zuriickhalt.

K I .  2 0 .  Nr. 87 696. S e i l k l e m m e  f u r  S t r o c k e n -  
f o r d e r u n g .  Von Orenstein & Koppel in Berlin. Vom
2. MRrz 1895. • •

Die Klerame wird aus einscitig beschwerten, cxcentrisch 
zwischen Anschliigen schwingenden Roilenausschnitten- zu- 
sammengesetzt, von denen die unteren in einem festen 
Fiihrungsstiick und die oberen in einem bewegliclien Schlitten 
so zu einander gelagert sind, dafs das zwischen ihnen 
durchgebogene Zugseil einerseits bei grofser werdender 
Zugwirkung sich selbsttliiitig in verstiirktem Mafse durch- 
biegt und daher die Rcibung des Seiles vergrofsert, anderer- 
seits bei Wiedernachlassen der Zugwirkung die Rollen-" 
ausschnitte in ihre urspriingliche Lage zurUckbewe®t.

K I .  2 4 .  Nr. S 7  546. H o h l e r  Roststab. Von 
William Godfrey, Gresory u. Andrew Pillatt in Nottingham 
England. Vom 21, Aug.-. 1895.

Der hohle, an beiden Enden olfene Uoststab ist an den 
Seiten oder der unteren Flachę mit OeiTnungen oder Lilngs- 
schlitzen versehen, zum Zweeke, die heifse Luft aus dem 
Aschenfall in den Roststabkanal atizusaugen und sie auf 
diese Weise nach der oberen oder hinteren Seite des 
Feuers zu fUhren.

Um die heifse Luft aus dem Aschenfall mehr nach: der 
aberen Seite des Feuerraumcs zu fuhren, kann. das. hintere 
Ende der Rostsiiibe aufwiirts gebogen .werden.

KI. 2 4 .  Nr. 87 603. F e u e r u n g s a n l a g e .  Von 
P. C. Homburg in Barmen. Vom 5. Miirz 1895.

Um den bei Einfiihrung von Unlerwind eintretenden 
Nachleil, dafs eine auf die Kesselpiatten ungiinstig ein- 
wirkende Stichflamuie sich bildei, zu vermeiden, erfolgt die 
Einfiihrung von Verbrennungsluft in die Brennstoffschicht 
und von Nachverbrennungsluft in die Heizgasc bei kunstlichem 
und natiirlichcm Luftzuge derart, dafs aus der, ais Sauimel- 
und Yerteilungsraum fur den kiinstlichen Wind sowie ais 
vorderer Rosttriiger ausgebildeten Herdpiatte der Wind in 
dic hohlen Roststiibe, welche an ihren Obersciten Liings- 
schlitze haben und in den ebenfalls zu einem Samtnelraum 
ausgebildeten hinteren Rosttriiger miinden, abgegeben wird. 
Neben diesem hinteren Rosttriiger ist ein Spaltendurchlafs 
fiir die Luftzufuhr sowohl durch den natiirlichen Zug, ais 
auch durch den kiinstlichen Zug zur Nachverbrennung 
vorgeschen.

KI. 2 4 .  Nr. 87 509. V e r f a h r e n  u n d  E i n r i c h t u n g  
z u r  s e l b s t t h a t i g o n  V e r g a s u n g  f e s t e r  o d e r  f l i i s s i g e r  
B r e n n s t o f i e .  Von F. Bernhard Poerschmann in Drcsden 
und Hermann Steinbeck in Lcip^ig. Vom 22. Oktober
1895.

Das Verfahren der selbstthatigen Vergasung fester oder 
fliissiger Brennstoffe dient zum Zweck rauchfreier Ver- 
brennung oder zur Erzeugung von Gas fur Gasmaschinen 
und ist dadurch gekennzeichnet, dafs eine von der Luft 
abgeschlossene Vergasungskammcr mit dem Giisinlialte eines 
mit derselben verbundenen Behiilters in gliihenden Zustand 
versetzt wird, sodafs dic Vergasung der in dic VergasuDgś- 
kammer eingebrachten, festen oder fliissigen Brennstolfe ein- 
geleitct wird und dieselben in gasfórmigem Zustand mit 
einer gewissen Spannung nach dem Behalter iibertreten, 
aus dem Behalter teilweise zur Brennstelle des friihcren 
Gasvórratcs zur Unterhaltung des gliihenden Zustandes der 
Vergasungskammer und damit des eingeleiteten Vergasungs- 
prozęsses und teilweise zur Verbrennung in Feuerungs- 
anlagen oder Gasmaschinen abgefiihrt werden.

Zwischen der Vergasuugskainmer und dem Behalter 
sowohl, ais auch zwischen dem Behalter und der Brennstelle 
sind Yentile eingeschaltet, durch deren Belastung man die 
Spannung der Gase im Behalter regeln bezw. eine Menge 
gasforiniger BrennstoITe aufspeichern kann, mit welcher 
nach Unterbrechungen der Vergasungsprozefs ohne Hiilfe 
fremder Heizmittel selbsttliiitig wieder eingeleitet wird.

P e r s o i i a l i e  n.
Die Bergriitc Dr. B u sse  zu Koblenz, G raeffzu  Grube 

Heinitz bei Saarbrucken und L e y b o ld  zu Grube Camphauseń 
bei Saarbrucken sind zu Oberbergraten eroannt worden.

D em  G e n e ra ld ir e k to r  S e r v a e s  z u  R u h ro r t  is t d e r  T ite l 
K o m m e rz ie n ra t  v e r l ie h e n  w o rd e n .

Die durch Versetzung des Bergrats Pommer (cf. Nr. 34) 
crledigte Revierbeamtenstelle fiir Neunkirchen is t  dem Berg
rat Dr. P r in g sh e im  unter Belassung ais Hulfsarbeitćr 
beim Oberbergamt Breslau iibertragen. Mit der Yerwaltung 
des Reviers Neunkirchen ist der Revierbeamte fur Ost- 
Saarbriicken, Bergrat Rai ff e is e n  zu Saarbrucken, beauftragt 
worden. , . -  ̂ - ... •


