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Am 26. Dezember yerschicd zu Dortmund der

Geheime Bergrat und Oberbergrat Alexander Moecke.
Er war geboren am 14. Oktober 1836 zu Breslau und trat im Sommer 1S55 riach Bcendigung seiner Gynt- 

nasialzeit ais Bergbaubellissener in die, bergmlinnisclie Laiifbahn ein. Seine, praktische Beschaftigung begann er 

im Bezirkc des Bergamtes zu Waldenburg. Endo 1856 erfolgte nacli Ablcgung des Tcntamcns seine Ernennung 

zum Bcrgexpcktanten. Das darauf lolgendc zwcite praktische Jalir verlębtc er in Oberselilesien, wo er in Kiinigs- 

liiitte, Zabrze, Gleiwifz und Malapane teils bergm;iiiniach, teils liiittenmannisch bescliiiftigt war. Von Herbst 1857 

bis daliin 1860 widmete er sieli auf der Unirersitiit zu Berlin und der darńals neugcgriindcten dortigen Berg

akademie dem akademisehen Studium. Diesein folgte bis zum Herbst 1863 eine praktisch - technische, mark- 

sclieiderische und Biireauthiitigkeit bei dem Bergamte zu Waldenburg und im obersclilesischen Industriebezirk.

Am 12. Mai 1864 wurde er nach Ablegung der. Priifung zum Bergreferendar ernannt, in weleher Eigenschaft 

er znnachst 1 Jalir ais Biireaugcliulle bei dem Revierbeamten in Neurode, dann am Oberbergamte zu Breslau 

bescliiiftigt wurde. Auf Grund bestandener Priifung am 15. Ju li 1867 zum Bergassessor ernannt, war er von 

dieśem Zeitpunktc ab bis zum April 1869 ais Ilulfsarbeifer beim Oberbergamt z u  Breslau thiijig, und wurde dann 

dem Oberbergamte, zu Claustlial uberwiesen. In den Jaliren 1872 und 1873 war er Hiilfsarbeiter bei der Berg- 

inspektion zu Zabrze, wahrend weleher Zeit seine etatsniafsige Anstellung erfolgte. Yon Ende 1873 bis Anfang 

1879 yerwaltete er nach Ernennung zum Bergmeister das Bergrevier Nikolai O.-S.

Naehdem er sodann ein lialbes Jalir lang — von April bis Oktober 1879 — ais Bergwerksdirektor in Zabrze 

tliiitig gewesen war, wurde er ais etatsmafsiger Iliilfsarbciter an das Oberbergamt in Bonn berufen, welche Stellung 

er im Ncbcnamte aucli nach seiner im Jahre 1881 erfolgten Ernennung zum Reyierbeamten des Reviers Briilil- 

Unkel beibehielt Bereits im Jahre 1880 war ilini der Charakter ais Bergrat verlielien worden. Am 1. Oktober 1887 

wurde er zum Oberbergrat und tcclinisclien Mitgliede des Obcrbergamtes zu Bonn ernannt, von wo er am 

1. Januar 1892 in gleicher Eigenschaft an das Oberbergamt zu Dortmund yersetzt wurde. Seit dem 1. August 1893 

war er standiger Vertretcr des Berghauptmarins. Am 18. November 1895 erhielt er den Charakter ais Geheimer 

Bergrat. Genan ein Jalir spater wurde ilim ein aus Gcsnndlieitsrucksichten erbetener Urlaub gewalirt, aus wcieli cm 

er nićlit niehr in sein Amt znriiekgekehrt ist. Sein erfolgreiehes Wirken in den yersehiedensten Stellungen des 

Staatsdicnstes, die liebenswiirdigen Ziige seines Charaktcrs sicliern ihm aucli iiber die Kreisc seiner Fachgenossen 

hinaus ein ehrenyolles, treues Andenken.
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Relscnotizcn ans Belgien.
Von AV. Schu l z  (Aachen).

(Hlerzu Tafel I.)

1. D io  Seliach tan lage  Nr. 18, S a in te  H enrie tto , 

der Societe anonym e du cliarbonnage des Pro- 

du its  bei F ic  nu , u n w ę it  Mons.

Diese Sćhachtanlage bietet ein selir grofses Interesse 

nicht nur deshalb, wcil ilire beiden Schachte dic tiefston 

im Kohlengebirge sind, sondom, audi wegen der cin- 

fachen Mitt|J, mit denen man die Schachte nicdcrbrachte 

und die ersten Ansrichtungsarbeiten in Sehicliten be- 

wetterte, die wegen ilirer pliitzlichen Schlagwetteraus- 

briichc zu den gcfiirclitetstcn Bclgiens gehoren.

Dic aus dem Jahre 1837 datierende Konzession gc- 

nannter Gesellschaft uinfafst 2981 lia und erstreekt sieli 

iiber dic Gemeinden von Mons, Nimy, Ghlin, Jemappes, 

Flćnu, Quaregnon und Cucsmes. Dic liicr. auftretenden 

Sehicliten bilden eine Muldo, dereń Tiefstes unter dem 

Namon „La Naye“ bekarint ist. Der nordlichc Fliigcl 

diescr Muldę, „comble du Nord“ benannt, zeigt, wic die 

Fig. 6 auf Tafel I  erkennen lafst, ein starkes Einfallen. 

wahrend der in der Teufc flachę Siidfliigel, comblc du 

midi, plotzlich cinen Jlakon — crochon — bildet und 

sieli steil aufriclitet. Die Scluchten dieses Fliigels sind 

regelmafsig ausgebildet; der noch wenig bekannte Nord- 

fliigel ist dagegen viclfacli gestort. Dic in letzterem 

auftrotenden Flotze auszurichten, war zunachst Zweck 

des Wcitcrabtcnfens der beiden Schachte der Anlage 

Nr. 18, Sainte Henrietto, die bereits eine Teufc von 

650m besafsen. Ais man bei 724mTeufe das Muldentiefste 

— La Naye — erreicht hatte, erwiesen sieli die 

Lagerungsverhaltnisse liier in der Weiss gestort, dafs 

man von der Eroffnung ciner Abbausohlc Abstańd nalim 

und beschlofs, das Abteufen in die damals noch giinz- 

lich unbekannten liegenden Scluchten hinein soweit fort- 

zusetzen, bis man bauwiirdige Flotze durchfahrcn haben 

wiirdc. Erst bei 1045 m Teufe traf man w'ieder regel- 

mafsigc Lagerungsvcrhaltnisse an und wurde der Wctter- 

schacht bis 1155 ni, der Forderschacht bis 1161 m Teufc 

niedergebradit. Dic Bcschaffenhcit der hierbei durch- 

fahrenen Flotze veranla6te dann, bei 1100 ni Teufe die 

Wettersohle, bei 1150 m Teufc dic Fordersohle anzu- 

legen. Die Flotze erkannte man ais zu der Gruppc gc- 

hiirig an, welelie dic Grube Agrappe bant und die 

wegen ihrer Schlagwettcr und plotzlichcn Schlagwetter- 

ausbriiche beriichtigt sind.

Ais dor Querschlag in der Wettersohle bei 67 m 

Entfcrnung vom Sehacht aus das Flotz Nr. 6 ausgerichtet 

hatte, fulir man in dieąem streichend 63 m nacli Osten 

auf und trieb ein Fallort (a in Fig. 5 auf Tafel I) 

ais Gegcnort zu dem Steigort, das man in der Forder

sohle bei 60 m Entfcrnung von dem liier aufgefahrenen 

Quorschlage aufliicb. Mit diesem Durchhieb zwisclien 

den beiden Sohlen war dann sofort eine gute Wetter- 

eirkulation hergestellt.

Zur weitoren Untersuchung des Flijtzes Nr. 6 setzte

man ferner in 28 m Entfcrnung vom Qucrschlage in der

Grundstrecke der 1150 ni-Solilc ein Fallort an (1) in

Fig. 5 auf Taf. I). wclches bei 132,2 m flacher Teufe

ŵ egen iibcrhandnelnnendon Druekes eingestellt wurdc.

Die ganzc auf in Rede stehender Anlage erreichte

Saigerteufc bctriigt mithin 120 0 m. Mit dem in der

Fordersohle nacli N ord en getriebenen Qnerschlage fulir

man in 215 ni Entfcrnung vom Schachte im fes ten

Sandstein eine Soolquclle an mit einer Ergicbigkeii von

18 cbm in 24 Sffindon. Der Qucrschlag wurdc liier

gestundet und die Quellc abgedanlmt. Dic wahreml der

gcdachten Ausrichtungsarbeiten bei einer Tagestemperatur

von — 4° C. in Bohrlochern beobachteten Tempcraturen

betrugen bei

1054 m Teufe 35 °C. im Flotz,

1100 „ „ 45° „ „ Gcstein,

1150 47 0UJU » i> * 1 » » »
Dic in der Il50m-Solile erschrotene Soole besafs 

eine Temperatur von 47°. Nacli Ilerstellung des ge- 

dachten Durchhiebes zwisclien Fiirder- und Wettersohle 

gelang es, die Temperatur in der ticfsten Sobie auf 27 0 

herabzumindern.

Von sonstigen Ercignissen bei den Ausrichtungsarbeiten 

sind zu erwahhori z we i plotzliclic Schlagwettcrausbriiehe 

im Querschlage in der Wettersohle. Die eine, wenigćr 

bedeutende, fand bald nacli dem Ansctzen dieses Quer- 

schlages in 22 m Entfernung vom Schachte statt, naeh- 

dcm man das selir gestorte Flotz Nr. 5 eben durcli- 

ortert hatte. Der zweite Ausbruch erfolgte bcim An- 

hauen des Flotzes Nr. 6, ungeachtet man stets an 

mehreren Stellen des Quersclilages vorgebohrt hatte. 

Der Ausbruch trat ein, ais man eben die im Hangenden 

des Flotzes auftrctqn.de Schicferlage herausgewonnen 

hatte.

Dic Mcngc der bei diesem Ausbruche lortge- 

sehleuderten Gcstein- und Kohlenmasscn iiberstieg 1000 

Wagenladungen. Die Masscn fiillten den ganzen Qner- 

sclilag aus. Weitcrc nachteiligc Folgen hatten dic beiden 

Schlagwetterausbriiehe nicht.

Was nun den Gang der Ausrichtungsarbeiten und 

dic Vorrichtungen zur Wetterfiihrung anlangt, so wurdc 

zunachst der Wcttersehacht abgetcuft. Ais die vor- 

liandene Fordermaschine niclit melir ausrcichte, dic bcim 

Abteufen fallenden Berge zu ziehen, bautc man in 945 m 

Teufc cinen Lufthaspel ein (in Fig. 1 und 2 auf Tafel I 

nicht angegeben), 5 m oberhalb eines kleinen Fiillorts, das 

man bei 950 m Teufc angelegt hatte. Der Lufthaspel zog 

die bcim Abteufen fallenden Berge in Kiibeln bis zu 

diesem Fiillort, von wo sie dann mit dcm Fiirderkorbc 

zu Tagc gehoben wurden. Den Forderschacht teufte 

man von 966 m Teufe an unter einem Stofs von 7 m 

Miichtigkcit (vcrgl. Tafel I) und von kurzeń Quer- 

schlagen aus weiter ab, dic man in saigeren Abstanden 

von 50 m im Wetterschachte ansetzte (vergl. Fig. 1 u. 2
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auf Tafel I). Zur Wetterfiihrung wurden fiir jedes Ort 

des Forderschachtes zwei blascnde Lutten von 60 cm 

Weite eingebaut, der Einbau orhcllt aus Fig. 2 auf 

Tafel I. Von den Lutten war stets die eine durch einen 

Łehmpfropfon vcrschlossen, der durchstofsen wurde, wenn 

plotzlichc Schlagwettcr-Entwickelungen auftraten. Die 

fiir die "Wetterfulirung notwendige Dcpression erzeugte 

ein Guibalsclier Yentilator, der auf dem Scliaclite der 

benaclibartcn Betriebsabteilung 1’Anglais der Grube stand, 

und die Wetter durch eine im Fliitzc Georges her- 

gcśtellte Verbindungsstrecke, die mit dem Wetterschachte 

in der 590 m-Sohle durchsehliigig war, ansaugte. Da 

man den Fordcrschacht unter cinem Stofse abteufte, so 

hatte man bei 956 m Toufe 10 ni seitlich yon ihm einen

17 m tiofen Hlilfsąchacht (lmrąuin) niedergebracht 

(vergl. c in Fig. 1, 2 und 3 auf Tafel I).

Dio Bewcttcrung der Qucrschliige erfolgte ebenfalls 

nur durch 60 cm weite Luttenpaaro, von denon 

auch je einer der vor Ort fiihrcnden Striinge durch 

einen Lehinpfropfen yerschlossen war. Dic Lutten 

wurden stets in der Sohle am Stofse cntlang 

ubereinander eingebaut (vcrgl. Fig. 4, a und b auf 

Tafel I); einige Meter yor Ort liefs man die Striinge 

indessen zur Firslc ansteigen. Aus dcm Angefiilirten 

folgt, dafs man y o lls t iin d ig  a u f  jede  sogcnannte 

Separatycn  t i la t io n . bei den gedachten Aus- 

r icb tung sa rbe itcn  ye rz ich te tc , ungeachtet des selir 

gasreichen Gehirges und obglcich man Prcfsluft schon 

bc.i 950 m Teufe zur Yerfiigung hatte. Es en tsp r ich t 

dies ganz dcm in Be lg ien  selbst au f den gefahr-

1 ich sten Gru hen zum e ist be fo lg ten  G rundsa tze , 

sieli W e tte r a lle in  unter Ausnu tzung  der in 

der Grube hcrrschcnden D cpression  durch 

L u tte n  (Scheider) und D urchh iebe  zu vcr- 

schaffen.

Der in Mauernng gcsctztc Fordcrschacht von 2,6 

zu 3,1 m lichter Weite ist mit Briartsclicr Leihing ver- 

sehen worden, dereń einzelnc Schiencn 9 m lang sind 

und 342 kg wiegen; die eisernen Einstriche sind in 

Abstilnden yon 4,5 m eingebaut. Das Seilschcibengeriist 

ist 20 m lioch. Die Fiirderkiirbe von 3000 kg Gcwieht, 

einschlicfslich des Gewichtes von 6 leeren Wagen, sind 

sechsctagigund wird beijedem Treiben mit 3000 kgNutz- 

last gcfiirdcrt. Das aus Aloefaser hergestelltc verjiingte 

Flacliseil besteht aus 10 Litzen und bat eine Lange 

yon 1350 m; es ist am oberen Ende 420 mm breit 

und 50,5 mm dick, am unteren Ende 290 mm breit und

29 mm dick; das lfd. Mcter wiegt 10,6 kg, das Gesamt- 

gewicht des Seiles betragt mithin 14 310 kg. Seine Berech- 

nung erfolgte nach den von Vertongen gcgebenen 

bekannten Formeln und stammt es aus der in Belgien 

und Frankrcich wohl bekannttn Scilfabrik von Ilarmignies 

in Dour bei Mons. Der kleinste Aufwickelungsdureh- 

messer des Seiles betragt 3240, der griifstc 8440 111111. 

Die Zwijllngs-Fordcrmaschine ist so konstruiert, dafs

man mit ilir das Doppelte der oben angegebenen jetzigen 

Forderlaśt, also zwolf Wagen, zielien kann. Fiir diesen 

Zweck sind die Fundamentrahmen, dic Wrelle der 

Bobinen und Bremse so eingcrichtet, dafs sie durch 

starkere Ausfiihrungen ersetzt werden konnen.

Die Abmessungcn der Fordermaschine, bercclmet fiir 

eine Forderung aus 1200 m Teufe, sind folgende: 

Cylinderdurchmesser 1100 mm, Hub 2000 111111. Die 

Maschine macht bei einem Treiben aus 1150 111 Teufe

65,4 Spiele bei 6 Atm. Dainpfspannung in den Kesseln. 

Der Dampfyerbrauch betragt bei cinem Treiben 248,52 clim 

und werden dabei l lG k g  einer Steinkohlc yerbraucht, 

dic das vierfache Gcwiclit an Dampf crzcugt.

2. Das A b teu fcn  des Schac litcs Nr. 28 bei 

Jem appes  m ittc ls t  Prefsluft.

An der Stelle, wo der Schacht niedergebracht werden 

sollte, war eine 15 m machtigo Schwimnisandscliicht, dann 

cinc fiir Wasscr undurchlassige, 1,5 m starkę Schicht 

vcrkitteten Sandes zu durchteufen, bevor man das festc 

Gebirge (Mergel) traf. Aus verschiedcnen Griinden 

entschlols man sieli, die Schwimmsandschicht nach dcm 

Tragerschcn Verfahren zu durchteufen und wendeto man 

zu diesem Zwcckc cinc Luftechleuse an, die sieli von 

den bisher in Dcutschland beim Schachtabteufen an- 

gewandten Luftsclileuscn wesentlich untcrschied. Ihre 

Einrichtung und ilir Einbau crhellt aus nachstehcnder 

Figur:

In den aus gufseisernen Scgmenten von l,5m IIohe  

zusamnicngesctzten Senkschacht fi von 8 m lichter Weite 

war 2,25 111 iiber dem Schuh eine Biilinc a eingebaut, 

welchc das Falir- und Fiirderrohr b und die auf letzterem 

angebrachtc Luftschleuse c trug. Die Biilinc a war aus 

Blecliplatten zusammengesetzt, dereń Abdichtung durch 

eingelegte' Kautschukplatten erfolgte; die notwendige 

Yersteifung erhiclt sic durcli 16 Anker q von je 40 mm 

Starkę.

Dic Luftschleuse bestand aus einem Cylinder yon 

8 min starkom Eiscnbleeh, der 1,5 m Durchmcsscr und 

1,9 111 Ilohc besafs. Im  oberen Teile war eine mit 

Bremse yersehene Seiltrommel x eingebaut, dic durch 

Kuppclung mit einer W7elle in Umdrehung vcrsc(zt 

werden konnte. Diese Welle ging luftdicht durch eine 

Stopfbiichse zu der inimer in demselben Sinne um- 

laufenden Antriebsmaschine, die aufserhalb der Luft- 

schlcuse auf der holzernen Biilinc w stand und mit 

diescr in dem Mafse tiefer sank, ais der Senkschacht 

vorriickte. Die Thiir d in der Luftschleuse dientc zur 

Ein- und Ausfahrt; durch eine bei e-angebrachte, iiacli 

unten aufsclilagende Klappe konnte dic Luftschleuse 

gegen das Fahrrohr b und den Arbeitsraum P luftdicht 

abgcschlossen werden. f war eins der vorhandenen 

beiden Rolirc zur Aufnahme des gelorderten Sandes; 

es konnte oben und unten durch die Klappen h und g 

luftdicht geschlosscn werden. Die Prefsluft wurde durch 

ein bei i einmiindendes Rohr zugefiibrt und gelangte;
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durch das mit cincm Hahnc n vcrsehenc Rohr k in dio 

Luftschleuse. Der Halin in dientc dazu, dic Prefsluft 

innerhalb der Luftschleuse in die Atmospharc ent- 

weichen zu lassen.

Die Forderung geschali nim in folgender Weise: 

Der Arbeiter in der Luftschleuse bremste den leeren 

Kubel auf die Schachtsohle, indem er dic Kuppclung

4  -

zwischen Seiltrommel und Tricbwcllc loste. Um den 

gefiillten Kiibel zu lieben, stellte er die Kuppelung 

wieder ber. Der KUbel wurdc bei geofiheter Klappe k 

in das Rolir f entlccrt, dessen untere Klappe man dann 

geschlossen hiclt. War das Rohr f gefiillt, so schlofs 

der Arbeiter die Klappe k, iifthete g und der Inhalt des 

Rohres f sliirztc in unter dasselbe geschobcnc Wagen.

Auf diese Weise ist es, moglich gewesen zu fórdern, 

ohne die Luftschleuse gegen den Schacht abzusperren 

und dic Prcfsluft aus ihr entwcichen zu lassen.

Da man nicht mehr ais die untersten sechs Ringe 

des Senksehaclitcs auf einmal aufbaucn konnte, mufstc 

man fiir den Aufbau der nocli folgenden yier Ringc 

besondere Yorkchrungcn trefien, urn das notwendig

werdende Ilohcrlegen der Luftschleuse ohne Gefahr fiir 

den Schacht vornchmen zu konnen. Zu diesem Zwecke 

war die um das Charnicr u drehbare Klappe t an- 

gebraclit worden, mit der man vor dem Ausbau der 

Luftschleuse dic Oeffnung s des Fahrrohres b luftdicht 

abschlofe. Man leitete dann durch das oben mit dem 

Halinę y versclicne Rohr 1 Prelsluft in den Arbeits-
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denselbcn vcrhindert wurde. Nach dcm Hoherlegen der j 

Luftschlcusc, die auf das vcrlangerte Falirrohr gesetzt 

wurde, und nacli don Aufbau der letzten vier Ringc 

wurde dann wicdcr Prefsluft in das Falirrohr und die 

Luftschleuse eingclassen und, nach Ausglcich der 

Spannungen oberhalb und untcrhalb der Biiline a, die 

das Fahrrohr unten schlietsendc Klappe t geoifnct. Die 

Arbeiter konnten nun vor Ort falircn.

Der Senkschacht bot der Prefsluft eine Druckflaehc 

von 21 qm dar, die ilm bei. 2 bis 2</2 Atm. Spannung 

gehoben liabcn wiirde. Um dies zu verliindern und den 

Schaclit zum Sinken zu zwingen, mufste er belastet 

werden; dies geschah durch Fiillcn des zwischcn Fahr

rohr und Wandungen des Scnkschachtes Yorhandcnen 

freien Raumes mit Wasser und durch Belasten der

Btthne w mit Gu&ciscn.

Zur lotrechtcnFiilirung des Scnkschachtes beim Nieder- 

gclien waren an dem 3 m hohen holzernen Gcriist A 

Rollen angobracbt, deren Achscn in den eisernen Plattcn /3 

lagerten. Nach dcm Erreichen des festen Mergels wurde 

der Schacht nach dem Yerfahren yon Kind-Chaudron 

wcitcr abgebohrt und zwar zunacliśt in 2 m Weitc bis

172.86 m Teufc. Die scblechtc Bescliaffenheit des bei 

162,2 in erreichteń Steinkohlcngcbirges notigte, 3,5 m 

liocli yon der Sobie des Schachtes aus zu betonieren; 

diese Betonscbicht wurde dann mit einem Meifsel von

1,4 m Durchmesser durchbohrt. Ais man mit ihm bis

172.86 m Teufe gekommen war, erweiterte man mit

einem Mcilsel von 4,73 m Durchmesser. Da man be- 

1'iirchtete, dafe dic Stolśe des Meifscls dic Basis des 

Senksehachtcs, dic oben gedachtc 1,5 m machtige bartę 

Schicht verkitteten ‘Sandes, erschiittcrn und einen Durch- 

brucb des Schwimmsandes heryorrufen konnten, so bing 

man zuin Schutze des Scnkschachtes eine aus Eiscn- 

blech hergestclltc Auskleidung ein, ais man mit der 

yorsichtig yorgenommenen Erwcitcrung einigc Mcter 

unter den Senkschuh gekommen war. Diescr Schutz 

erwies sieli ais ausrcichend und erweiterte man oline

Unfall bis 156,76 m Teufe, worauf man dic Kuvclage

mit falschem Bodcn schwimmend einhing und dann 

zwischen Kuyclage und Schachtstofs in bekannter Wcisc 

betonicrtc. Ein zweiter Schacht, Nr. 27, dicht neben 

Schacht 28, wurde gleiehfalls in besebriebener Weisc 

nicdcrgcbracbt und war man zur Zeit meines Besuchcs 

eben bescbaftigt, zum Schutze des Fufses des Senk- 

schachtes den Abdicbtungscylinder aus Eisenblech ein- 

zuhangen.

-  5

D ic Ycrweudung clektrisch heirieheiicr Kolii eu- 

scliriiiniuascliiiieii heirn Strebbau.*)

Im Midland Institute of Mining, Civil and Mcchanical 

Enginccrs liiclt T. B. A. Ciarkę cincn Yortrag iiber 

den Betrieb mit elektrischen Schrammaschinen beim eng- 

lischen Kohlenbcrgbau, insbesondere beim Strebbau.

*) Nach Colliery Guardian Tom 4. Dezember 1896.
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Verfasscr cmpfiehlt da, wo die Strcbstofse eine gc- 

niigende Lange liabcn und die Fórderstrccken niclit zu 

weit cntfernt sind, sodafs ein rasches Wegraumen der 

gcwonnencn Kobie stattfindcn kann, den Betrieb in zwoi 

8stiindigen Schichten pro Tag. In der dritten Schicht 

soli dic Rcvision bezw. Rcparatur der Maschincn yor- 

genommen werden. Die dem Scliram zu gebende Ticfc 

betriigt bei niclit unter 3 FuFs (0,91 m) machtigen 

Flotzen in der Regcl 4J/2 Fufs (1,37 m). Bei Flotzcn 

mit cincr Machtigkeit von weniger ais 3 Fufs kann nur 

eine geringere Tiefc erzielt werden, da dic Maschincn- 

teilc wegen der Scliwierigkcit des Transports eine gc- 

wisse Griifsc niclit iibersteigen diirfen. Um den letzt- 

genannten Ucbelstand zum Tcil zu bescitigen, schlagt 

der Verlasser vor, das Rad, an welchem dic Meifsel 

befestigt werden, aus einzelnen Segmentcn hcrzustcllen, 

welchc an Ort und Stelle zusammengesetzt werden.

An eine gute elektrische Schriińimascliine stelltVer- 

fasser im wesentlichen folgendc Anspruchc: 1. Der

Elektroniotor mufs jeder im Laufc des gewiilinlięhcn 

Betriebes yorkommenden Beanspruchung Gentige leisten 

końncn, 2. dic Tcile der Schrammaschine miissen so 

stark gehaltcn werden, ais dic Riicksicht auf ein mog- 

liclist geringes Gewielit und móglichst geringe Griifsc cs 

zuliifst, 3. diejenigen elektrischen Teile der Maschine, 

welchc ycrhaltnismafsig scbwach sind, miissen mit 

Schutzvorrichtungen versehen sein, damit sic auch bei 

wenig Yorsichtigcr Bebandlung der Maschine nicht bc- 

schadigt werden, 4. wegen des beschriinkten Raumes, 

der den die Maschine bedienenden Arbeitern zur Ver- 

fiigung stebt, mufs jedwedo Vorsicbtsmafsrcgcl zum 

Schutz der Arbeiter getroffen werden. Auf Grund seiner 

ausgedclintcn Erfalirungcn im Gcbrauch yerscliicdener 

Artcn von clektrisch betriebenen Scliramniaschinen biilt 

Ycrfasser das Scheibenrad zur VerWendung beim Streb

bau am gceignctstcn. Der nachstc Rivalc des Scheiben- 

rades ist dic Schneidestange, ais deren Yorziige ange- 

fiilirt werden, dafś sie leiebter ais das Rad ist und ge- 

stattet, die unterschramte Kobie besser abzufangeń. 

Das Rad zeigt wegen seiner grofsen Oberfliiche nur ge

ringes oder gar kcin Bcstrebcn, sieli aus der Schram- 

ebene nach oben liin zu bcwcgen, falls dio Scbienen 

vorn ordcntlich gelegt sind. Die Schneidestange hin- 

gegen, dic sieli ganz besonders zum Schramcn in wenig 

Widerstand bictendem Materiał eignet, vcrlauft sich oft 

weit nach oben in die Kohle bezw. in das weicliste 

Materiał, welcbes sie finden kann. Dicsem Ucbelstand 

kann durch grolśe Achtsamkcit scitens der Arbeiter und den 

bestandigen Gebrauch der an Schrammaschinen mit 

Schneidestange gewohnlich angcbrachten Regulicr- 

sclirauben einigermafsen vorgebcugt werden; immerhin 

bleibt er ein mit dcm System zusammenhangender Fehlcr, 

der die Leistungsfahigkeit der Maschine sehr beein- 

triiclitigt. Das Scheibenrad cntfcrnt im Gegensatz ziir 

Schneidestange die losgearbeitcten Massen aus dcm 

Scliram sclbst. Wird mit der Schneidestange ge- 

schramt, so kann cs yorkommen, dafs die losgearbeitcten
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Musscn, wcnn sic nicht gleich mit der Hand entfcrnt 

werden, boi eiiier Scnkung der Kolilenschicht so Icst 

zusainmengedrtickt werden, dafs noclmtals gescłiramt 

werden mufs. Die Wirkungsweisc des Selieibenrades 

liifst sieli mit derjenfgen einer Kerbsiige vergleichen, 

wiibrend die Wirkungsweisc der Schneidestange der- 

jcnigen einer Schrotsage entspriebt. Bricjit eine der 

Scbrieidcn ab, so wird sic von dem Sebeibenrad sogleieh 

aus dem Sebrain entfcrnt. Die Sebneidestangc liingegen 

wiirde in diesem Fallc auf dic abgebrociienc Scbneide 

treffen und dabei starkę Beschadigungen crleidcn kijnnen. 

Aus dem Gesagtcn gclit hcrvor, dafs von einer Sehneide- 

stange beim Sehramen in hartem Materiał, z. B. in 

liartem von Eisenkies durchsetztem Tlion oder in starken 

Eiscnkiesscliicbtcn, in denen das Abbreeben einer Scbneide 

haufiger vorkommt, gute Ergebnisse niebt zu erwarten 

Bind, was dic Erfabrungen des Verfasscrs aucb be- 

stiitigen. Bei einer dritten IClasse von Schrammaschinen 

sind die Schneiden an einer sieli drclienden Kettc be- 

festigt. Gegen diese Mascbinen wird in erster Linie 

dic rasebe Abnutzung der Kcttc angefiibrt. Naeb Ansiebt 

des Verfassers ist das in der Minutę 25 bis 30 Um- 

drebungen machcnde Sebeibenrad allcn anderen Schneide- 

einricbtungen unbcdingt vorzuzie!ien. Diese Gcschwindig- 

keit liifst sieli mittels Elcktrizitiit leielit erreielien, 

wiibrend rnari mit Druckluft nur eine erbeblieb geringerc 

Umdrebungszahl erziclen kann.

Der die Sebramniaschine antreibende Elektroinotor 

mufs bis zu IG P.S. Nutzwirkung geben konnen, obne 

sieli dabei zu stark zu erwannen. Es ist fast immer 

ratsam, den Anker des Motors mit einem luftdiebtcn 

Gchause zu umgcben, wcil dadureb die Bewickclung 

gegen Beschadigungen geschiitzt und dic Wiirnieaus- 

strablung gebindert wird. Dic Meinungcn in bezug auf dic 

Starkę der fur solehe Motorcn ąrizuwendenden Spannung 

weieben ziemlicb von einander ab. Fiir Forder- und 

Wasserbaltungsanlagen wiiblt man li&ufig eine Spannung 

von 700 Volt und erzielt damit befriedigendc Ergeb

nisse. Bei einer elektriscben Anlago zum Betrieb von 

Sehraminaschinen, wo dic an den Koblenstiifsen entlang 

geflibrtc Lcitung in der Regel nur wiilirend einer vcr-

haltnismafsig kurzeń Zeit in Gebraueb bleibt und dic 

Neigung zum Entwejclien von Elektrizitat griifser ist, 

emplielilt sieli eine Spannung, mit welchcr sieli die cr- 

1'orderlicbc Nutzwirkung gnt erreielien liifst, die aber so 

niedrig sein mufs, dafs Yerletzungen durch clcktrisclie 

Schlage ausgcseblossen sind; Eine Spannung von 400 

bis 440 Volt iiber Tagc und von etwa 380 Volt am 

Motor wird diese Bedingungen in ausreiebender Wcise 

erfiillen. Der gute Gang des Motors selbst bangt sebr 

von der zweckmafsigen Anbringung und Einriclitung der 

Biirsten ab. Es wurde kiirzlieb zu diesem Zweck eine 

sebr befriedigend arbcitendeBurstenanordnung konstruiert; 

bei derselbcn sind die Biirsten aus Kobie, dic Kommu- 

tatorsegmente aus gegossenem Kupfer bergestellt. Ganz 

besonders ist bei elektriseli betriebenen Mąscliincn auf 

die Erzielung der notigen Stabilitat zu aebten, damit 

Vibrationen moglicbst verniiedcn werden. Die Schienen, 

auf denen die Maschine stebt, intisśen gute Unterlage 

liaben und geborig befestigt sein, da sonst der Betriebs- 

strom betnichtlichen , Sebwankungen ausgcsetzt ist,

worunter der regelmafsigc Gang der Maschine leidet; 

die Auswabl der Scbiencn und Sebwellen mufs desbalb 

mit grofeer Sorgfalt vorgenonnnen werden. Man bat

bierzu besondere Mittel- und Stofsscbwellen konstruiert, 

die im Verhaltnis zu ibrer Festigkcit leiebt sind und

sieli raseb anbringcn und abnehmen lassen; Lasehcn und 

Bolzen braueben dabei niebt vcnvendet zu werden. 

Scbiencn mit einem Ge wieli t von 20 Pfund (9,1 kg) 

]>ro Yard (0,91 m) liaben sieli fiir den elektriscben 

Scbraininascbinenbctrieb stets stark genug erwiesen.

Dic Anlagekosten fiir den elektriscben Schrambetrieb 

sind annabernd so lioeb wic fiir den Betrieb der

Maschincn mit Druckluft. Letztcrer' ist jedocb wegen 

des geringeren Nutzcffektes erbeblieb teurer. Nach- 

stebende Tabclle cntłuiU eine Uebersicht der auf einer 

Anzahl von Gruben gcwonncncn und voni Vcrfasscr 

zusaininengcstellten Ergebnisse mit elektriseli betriebenen 

Sehranmiaschincn. Die Mascbinen wurdeii durehweg 

von zwei Leuten bedient, dic tiiglich zusammen 12 s. 

(c. 12 cs/6.) vcrdienten.
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1. Lldgett.......................... . . 3V2 Fester Thon mit Eisenkicsstucken . . . . 55 4 2 3,20 21
2. Nostell.......................... .... . 4V2 Ilarter Thon mit dunnen Eisenkiesschichten 80 2 3 1,40 18
3. Astley und Tyldesly . . . . 3‘/a Fester Thonschlefer ohne Eisenkies . . . . 75 2 3</2 1,40 17
4. Stanton

a) Stanliope Flótz *) . . . . i'lz Weicher Thonscbiefer.......................... 85 • 1 5 0,84 16
b) Eureka Flotz*) . . . . 4‘/» Ilarter Thonscbiefer................................... 80 2 4 1,00 18

5. Sutton
aj Top hard FI ot z . . . . 4 V* Gewóhnlicher Thonscbiefer.......................... 70 1 5 ‘/a 0,90 17
b) Dunsil F ld tz .................. 4>/2 Ilarter Thonschlefer.................................. 75 2 3 " 1,30 18

G. Cannock und Rugeiy Bass Flótz 4 V* 80 1 5'/* 0,81 17

•) Bei den mit einem Sternctaen bezeichneten Zechen wurden an der Maschine drei Arbeiter yerwendet, weil das Einbauen der 
Zimmerung viel Zeit und Sorgfalt beanspruchte.
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Die neuesten Bestimmungen 
iiber den Gelirauch von Sprengstoffen 111 den 

Kolilengruben Grofsbritanniens.
Unter dem 19. Dez. 189G łiat der englisclie Staats- 

sekretar des Innern nachfolgeaden Erlafs veroffcntliclit:

„Auf Grund der Bestimmungen des Abschnitts G 

des Coal Mines Rcgulation Act, nacli welcben der Staats- 

sekrctiir die Befugnis bat, einen jeden SprengstofT, dessen 

Gebrauch mit Gcfaiiren verbunden erscheint, fiir jede 

Art von Bergwerken zu verbieten bczw. nur unter ge- 

wissen Bedingungen zuzulassen, wird bierdurch folgendes 

angeordnet:

A. U n b e d in g te s  Y c rb o t gew isse r Sprcng- 

stoffe in g e fa lir lic hen  G ruben . In allen Kohlen- 

gruben, in welcben 1. in den letzten seclis Monaten das 

Vorhandensein von Scblagwettem festgestellt ist und 2. 

welche nicht von Natur iiberall feucht sind, ist roni 

1. Ju li 1897 ab der Gebrauch aller derjenigen Spreng- 

stoffe, welche nachstehend nicht ausdriicklicli aufgefiihrt 

sind, in samtliclien Streckcn (roads) unbedingt verboten. 

Vom 1. Januar 1898 ab ist der Gebrauch aller nicht 

ausdriicklicli zugelassenen SprengstofTe an allen Punkten 

dieser Gruben untersagt.

B. Bed ingungsw e ises Verbot von Spreng- 

stoffen in  ge fa lir lichen  Gruben. In allen Gruben 

der vorgenannten Art ist der Gebrauch der „zugelassenen* 

SprengstofTe nur unter folgenden Bedingungen gestattet.

a) SprengstofTe diirfen nur in Bohrlochern zur Ent- 

ziindung gebracht werden. Jeder Schufs mufs mit 

einem hinreichcnden Besatz von mindestens 9 Zoll 

verseben sein.

b) Der Apparat oder das Verfahren zur Entziindung 

der Scbtisse, sei es, dafs letztere elcktrisch oder auf 

andere Weise erfolgt, mufs, soweit dies praktisch er- 

reichpar ist, Sicherheit gegen Entziindung von Schlag- 

wettern und Kohlenstaub gewahren,

c) Ein Schufs darf mir durch eine geeignete vom 

Betriebsfiihrer fiir diesen Zweck bestellte Personlichkeit 

abgethan werden, welche MTeder direkt noch indirekt 

einen Vorteil aus dem grofseren oder geringeren Ver- 

braucli von Sprengstoffen zieht, noch am Gcdinge 

irgendwie beteillgt ist.

d) Kein SprengstofT darf anders, ais in der Weise 

und unter den Bedingungen zur Verwendung kommen, 

welche in der beigefiigten oder einer elwa spiiter an 

deren Stelle zu erlassendcn Anweisung vorgcschrieben 

sind, mit der Mafsgabe, dafs die Verwendung der 

Siclierbeitsziindschnur in allen Gruben, in welcben 

sieli in den letzten 6 Monaten keinc Schlagwctter 

gezeigt liaben, gestattet ist.

C. B e d in g u n g sw e ise s  Verbot der Verwen- 

d ung  jeder A rt von Sp reng s to ffe n  in  H aupt-  

fiirderstrecken . In je d e r  Koblengrube ist vom

1. Juli 1897 ab die Yerwendung jeder Art vbn 

Sprengstoffen in den Ilauptforderstrecken und den ein-

ziehenden Wetterstromen yerboten, sofern nicht die Be- 

dingung erfiillt ist, dafs alle Arbeiter sieb aus dem Flotze, 

in welchem ein Schufs abgethan wird, und den anderen 

von demselben Wctterstrom bestrichenen Fliitzen ent- 

fernt liaben, soweit sie nicht mit Abthun des Scbusses 

selbst zu thun liaben. Aufser letzteren diirfen nur Personen 

in einer Zahl von nicht mehr ais zehn anwesend sein, 

welche fiir dic Wartung von Wetterofen, Dampfkesseln, 

Maschinen, Fordereinriclitungen und Pfenlen, sowie die 

Aufsicht uncntbehrlich sind.

1). A nw endu nng  des Erlasses. Dieser Erlafe 

findet keinc Anwcndung auf Gruben, in denen Thon 

oder in Lagern vorkommender Eisenstein gewonncn 

wird, und auf Schachte, welche von Tage aus abgeteuft 

werden.

Wenn eine Grube auf verschiedenen Fliitzen baut, 

so soli jedes Flotz ais besondere Grube angesehen 

werden mit der Mafsgabe jedoch, dafs mebrere Flotze 

auf derselben Sobie nur ais eins betrachtet werden.

E. E r lau te rungen . Unter der Bezeichnung „zuge- 

lassene SprengstofTe" sind diejenigen zu verstehcn, welcbe 

in der beigefiigten oder einer anderen Stelle zu erlassendcn 

Anweisung aufgefiihrt sind, mit der Mafsgabe, dafe ein 

SprengstofT, dessen Zusammensetzung, Qualitat oder 

Charakter in der Anweisung angegeben ist, durch 

Zusiitze u. s. w. eine Aenderung erfahrt, einerlci, 

ob diesc eine Yersclilechterung bedeutet oder nicht, ais 

„zugelassener SprengstofT" nicht mehr anzusehen ist. Die 

Bezeichnung „Strecke (road)“ bedeutet jede Yerbindung 

zwischen dem Schacht oder anderen Ausgangen und 

dcm Kohlenstofs. Unter der Bezeichnung „Hfiupt- 

fiirderstrcckc (main haulage road)" sind diejenigen 

Strecken zu verstehcn, in denen mechanische Forderung 

umgeht beż w. umgegangcn ist.“

In der beigefiigten Anweisung sind ais „zugelassene 

SprengstofTe" aufgefiihrt: Ammonit, Ardeer - Pulver,

BellitNr. 1, Bellit Nr. 3, Carbonit, Dalimenit A, Elektronit 

Nr. 2, Kynit, Roburit Nr. 3 und Westfalit. Die naheren 

Bestimmungen der Anweisung werden demnachst vcr- 

offentlicht werden. E. W .

Die Zukunft derEIektrizitiit im Eisenbalinlbetriebe.
Unter dieser Ueberscbrift verofTentlicht Dr. Louis 

Ducan im Junihefte des Journal of the Franklin Instituto 

einen Aufsatz, dcm wir nach der Wiedergabe in Dinglers 

Pol. Journ. einiges entnehnu;n:

Ausgehend von der nach seinen Erfahrungen be- 

stelienden Thatsachc, dafe der clcktrische Bptrieb, ab- 

gesehen von Ausnahmefallen, im allgemeinen billiger ais 

Danipfbetrieb ist, eriirtert der Verfasser zunaehst die 

Frage, weshalb trotzdem der clcktrische Betrieb nicht 

allgemein angenommen werde. Er beantwortet die Frage 

dahin, dafs dic Fortscliritte im elektrischen Betriebe 

noch nicht so weit gedielien seien, um die drei Formen



Nr. 1 -  8

des Eisenbahnverkehrs, niimlich den Guteryerkelir, den 

Lokalverkehr und den Fernverkehr fiir Reisende auf ein 

und derselben elektrischen Linie gleichzeitig durchfiihren 

zu konnen.

Bei den bisherigen Dampflokomotivbahnen erweist 

sieli, wic weiter ausgefiihrt wird, das Yerbiiltnis der 

drei genannten Transportartcn, Gtitervcrkchr, Lokal- und 

Fernverkcłir fiir Personcn, nachfolgcnd: Lokalziigc ver- 

keliren dicht hintereinander nur auf kurzeń Strecken 

zunachst oder zwisclien angrenzenden, stark bcwohntcn 

Centren; Exprefsziige fąhrcn wcite Strcckrn, aber sic 

folgen sich in verhaltnismafsig langcn Zeitabstiinden; 

dic Giiterziige endlich werden dazwischen eingeschoben, 

sci es nach regelmafsigen Fahrplancn, sei es nacli Ge- 

legenheit und Bedarf. Diese Art der Ausnutzung stimmt 

ganz treITlich zu den wirtschaftlichcn Bedingungen fiir 

Dampfbahnen. Auch gilt fiir samtliche drei Beforderungs- 

formen im allgcineinen dieselbe Sparsamkcitsregcl, 

namlich die Ziige so lang ais moglich zu machen 

und dazu miiglichst wenig Maschinen zu ver\vcnden, 

weshalb dic Bestrcbungen der grofseren Eisenbalin- 

Yerwaltungen in den letzten Jahren dahin gingen, die 

Leistungsfahigkeit der Zugmaschinen und die Trag- 

fahigkeit der Wagcn zu erhuhen. Der Dampfbetrieb 

gcwiihrt dcmnach den Vortcil, dafs allc drei Yerkehrs- 

formen auf denselben Geleisen nebeneinander bcstchcn 

konnen und zwar unter denselben wirtschaftlichcn 

Hauptbcdingungcn.

Wolltc man versuchen, denselben Verkehr unter den 

gleichen Gesichtspunktcn und Betricbsgrundsatzcn mit 

elektrischen Lokomotivcn zu bewaltigen, dic von ent- 

fernter Centralkraftstation gespeist wiirdcn, so liegt oline 

weiteres klar zu tage, dafs sich schwere wirtschaftlichc 

Naclitcilc ergeben miifsten, zufolge der besonders bcim 

Giiterverkehr unvcrmeidlich iiufserst ungleichcn Vcr- 

teilung der Last cntlang der Streckc. Solltc fiir dic 

einzelncn Strecken immer je eine Kraftstation vor- 

lianden sein, so brauchtc diese bei gleichmiiCsigcr Be- 

lastung nur das volle Mafs der normalen Betriebskraft 

zu liefern vermogcn. Ilćirt aber dic Belastung auf, 

cinc glcichmafsigc zu scin, und drangt sich an irgend 

einer Stelle der Verkehr derart, dafs eine aufscrgewohn- 

lichc Anzalil schwcrer Ziige in einer Teilstreckc zu- 

sammenkomnicn, dann wiirden sich dic Normalleistungcn 

der betreffenden Kraftstationcn ais uńzulanglich erweisen, 

oder mit anderen Worten: sollen die Kraftstationcn fiir 

allc Fiille geniigen, so niufs ilire Leistungsfahigkeit weit 

iiber den regularen Bedarf hinausreichen. Wiirde man 

sich entschliefecn, dic clektrisclic Energie auf weitere 

Entlcrnungen zu iibertragen und eine Reihe von Strecken 

von einer einzigen Kraftstation etwa mit Phascnstrom 

zu versorgen, indem liings der Linie Transformatoren 

in Vcrwcndung gebracht werden, so brauclit allerdings 

die Kraftstation lcdiglich fur den normalen Bedarf der 

yon dort besorgten Gesamtlinic eingerichtct zu scin,

allein die Transformatoren der Tcilstrecken miifsten 

docli wieder fiir die oben erwogenen aufsergcwohnlichen 

Verkehrsverhaltnissc ausrcichen und zu dem Ende eine 

Leistungsfahigkeit erhaltcn, welche das durchschnittliche 

Bediirfnis wcit iibcrschreitet.

Wenn wir den elektrischen Betrieb mit dem der 

Dampflokomotiveisenbalincn in Yerglcich zielien wollen, 

miissen wir uns stets klar bewufst bleibcn, dafs jede 

Abweichung von einer glcichmafsigen Verteilung der 

Last entlang der Strccke beides, namlich sowohl die 

Kosten der Einrichtung ais die des Betriebes nennens- 

wert erhohen wird. Uin also iiberhaupt die Befdrderung 

von Giitern mittelst Elektrizitat rationcll durchfiihren zu 

konnen, giebt es nur drei Wcge, entweder miissen kleinere 

Ziige verwendet oder cs mufs eine billige Verteilungs- 

methodc erfunden, oder endlich cs mufs die elektrische 

Energie am Zuge selbst erzeugt werden. Wird die 

Lange der Ziige gekurzt, so mufs dafiir ihre Zahl 

vcrmehrt werden und damit vcrmehrt sich gleichzeitig 

die Zahl der Zugfiihrer und in gcwissem Mafse auch 

die derBrcmscr; aufserdem erhohen sich dic ersten Ein- 

richtungskosten und ebenso spaterhin die Erhaltungskostcn 

der Motoren. Die Erhohung dieser Posten wird zum Teile 

auch noch von der gcwahltcn Zahl der Stromzufiihrungs- 

unterabteilungen abhiingen. Dagegcn werden durch die 

Verwendung von Ziigen geringeren Gcwichtes die Kosten 

der Kraftstationen und dor Streckeneinrichtungen, sowie 

der Bahnverwaltung herabgemindcrt.

Was den Lokalverkehr angeht, so miilśte sich dieser 

in idealer Form gedacht auf einem System aufbauen, 

welclies darin bestiinde, dafs zur Vcrbindung nalie 

aneinander liegender Stadtc oder Stadtteile und Vororte 

ein eigenes Geleisenetz ausgefuhrt sei, welchcs das 

ganze in Frage kommende Gebiet sowohl der Lange 

ais Breite nacli so oft mai durehąucrt, ais es die iirt- 

lichen Bediirfnisse erheischen, und das von einer kon- 

tinuierlichcn Zugsrcihenfolge befahren wird. Dafe der 

elektrische Betrieb die Vcrwirklichung eines solchen 

idealen Lokalverkehrs im vollcndetsten Mafse zu gcwahr- 

leisten vermag. liegt auf der Hand. Auch was den gewohn- 

liclien Exprefsdienst anbclangt, so kann dersclbe oben- 

falls mittelst des elektrischen Betriebes geleistct werden, 

da cs keiner Schwicrigkeit unterliegt, Ziige, aus einem 

oder zwei Wagcn bestehend, selir rasch in kurzeń 

Zwischenraumen hinter einander verkehren zu lassen. 

Durch cinen richtig angeordneten Fahrplan wird es sogar 

moglich scin, die Belastung auf der Streckc ziemlich 

gleiclimafsig, d. i. wirtschaftlich giinsfig zu verteilen.

Dic hieran sich ankniipfenden Erwiigungen iiber dic 

Moglichkeit, beiin elektrischenBetriebe alle dreiTransport- 

formen auf einer und derselben Geleisanlage abzuwickeln, 

fiihren den Verfasser zu nachfolgcndeni Schlusse: Es 

ist zur Bewiiltigung des gleichen Verkehrs mit Elek

trizitat mindestens fiir den Exprefsverkehr eine besondere 

Geleisanlage erforderlich, und fiir diejenigen Strecken, auf
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welchen sich wegen grofsen Giiterandrangs auch noch 

die Trennung des Giitcrverkełirs voin Lokalverkelir ais not- 

wendigjherausstellt, miissen die Geleise auf 6 crholit werden.

Dampf durch Elektrizitat zu ersetzen, verlangt also 

eine grijfsere Aufwendung von Geleisanlagen und ebenso 

bei unseren jetzigen Preisen und Verteilungsmethoden 

auch nocli einen grofseren Aufwand von Triebkraft. 

Abgesehen von diesen Ansełiaffungen versprielit jedoeh 

der elektrische Betrieb selber, mindestens beiin Lokal- 

und Exprefeverkehr sieli billiger zu gostalten, wahrend 

eine giinstige Herabminderung der Belriebskosten beim 

Giiterverkelir erst noch von verschiedeńen ortlichen Ver- 

haltnissen abbangen wiirde.

Nach den vorstehcnden Betraebtungen entwickelt 

der Verfasser seine Meinung binsichtlich der mutmafelichcn 

demnachstigen Gestaltung des Verhaltnisses der Darnpf- 

bahnen zur Elektrizitat. Er glaubt, dafs der eigentliche 

L o k a lv e rk ch r  in niclit allzu ferner Zeit, aus Griinden 

der Wolilfeilheit und der Beąuemlichkeit fur das 

Publikum yollstandig von den elektrischen Bahnen auf- 

gesogen werde. Beziiglich des elektrischen Esprefs- 

Yerkehrs giebt er zu, dafs derselbe grofse Anlagen 

crfordere und dafe, um ihn eintriiglich zu ge- 

stalten, noch eine griindliche Yerbcsserung der jetzigen 

Betriebsmethode vorhergehen miisse. Er betont indessen 

auf der anderen Seite, dafs die Elektrizitat es selir wohl 

erniogliche, die Zuggeschwindigkeit auf etwa 100 Meilen 

(161 km) in der Stunde zu erhohen, und dafs hicr- 

durch voraussichtlich eine erhebliche Steigerung des 

Personenverkehrs sieli ergeben wiirde. Was schliefslich 

den G iite rv e rk e h r  angeht, so lia.lt der Yerlasser die 

Einfiihrung des elektrischen Betriebes fiir diesen fiir 

am schwierigsten, weil das bisherige Transportverfahren 

durch Dampfkraft unbestreitbar leistungslahig und billig 

sci. Der Betrieb mit Elektrizitat verlange bei den 

bisher bekannten Stromverteilungsverfahren unbedingt 

kurze Ziige, daftir allerdings weniger Hcizmaterial und 

wregen der Einfacliheit der Apparate billigere Zugfiihrer 

und geringere Rcparaturkosten. Letztere Yorteile wiirden 

jedoeh durch die infolge der Verkiirzung der Ziige an- 

waehsenden Mehrkosten wieder aufgewogen. Iinmer- 

hin konnten aber Dampf und Elektrizitat fiir die Be- 

waltigung des Giitertransportes gemeinsam herangezogen 

werden, indem die mit Dampf bctriebenen Hauptlinien 

mit elektrischen Abzweigungen versehen wiirden.

Trotz der mannigfachen Schwierigkeiten, welcbe der 

allgemeinen Einfiihrung des elektrischen Eisenbahn- 

betriebes znr Zeit noch entgegenstehen, setzt der Ver- 

fasser fiir die fernere Zukunft grofee IIolTnungen auf den- 

selben, wic das hier folgende Zukunftsbild, welches den 

Schlufs seiner Abhandlung bildet, bcweist:

Elektrische Lokalbahnen werden das Land durch- 

ziehen und Personen wie Frachten an die Stiidte oder 

an durchgehende Giiter- und Exprefsbahnen zubringen; 

elektrische Exprefsbahnen werden zwischen grofsen Stadten 

erbaut werden und die Ausfiihrung ihrer Geleise wird |

| ganz verschieden sein von jenen des Lokalverkehrs und 

sic werden die Reiscnden bequem und siclier mit Falir- 

gcschwindigkeitcn von 100 bis 120 Meilen (cngl.) bc- 

fiirdern. Selbst der Giitervcrkehr wird auf besonderen 

durchgchenden Geleisen im Wege des elektrischen Be

triebes besorgt werden. Freilich lafet sieli vorlaufig 

noch nicht angeben, wie sieli das alles vollziehen wird, 

denn es bedingt in derThat einen Yollstandigcn Wechsel 

nicht nur im System der Triebkraft, auch in der Ge

staltung von einigen 200 000 Meilen Eisenbahnanlagcn, 

wofiir die Kosten sich auf Tausende Millionen Dollars 

belaufen werden. So viel steht aber fest, weńn die 

Versendungsarbeit billiger und ausrcichender durch Elek

trizitat ais durch Dampf besorgt werden kann, so ist der 

Betriebswechsel lediglich nur mehr eine Fragc der Zeit. 

Ein Bcispiel fiir dic zukiinftige Form des Lokalverkehrs 

besteht bereits in Cleveland (Ohio); ebenso wird der 

zukiinftige Exprefeverkehr durch die neue Baltimore- 

Washington-Bahn selir gut repriisentiert. Nur der durch

gehende Guterverkehr ist noch ein zweifelhafter Punkt, 

aber man darf ihn mit Augen der Hoffnung betrachtcn.

Wir sehen siclier einer umfassenden Ausbrcitung 

und Anwendung der Elektrizitat auf weiten Industrie- 

und Verkehrsgebieten entgegen und ein Teil unserer 

Zeitgenossen wird vielleicht noch dic Zeit erlebcn, in 

der die Dampflokoinotive zur Seltenheit geworden ist.

Die Darlegungen des Dr. Ducan werfen gewifs ein 

interessantes Lieht auf die amerikanischen Yerkehrs- 

Yerhaltnissc und ihre Beurteilung seitens der Amerikancr 

selbst. Es bedarf wohl niclit der Ilinzufiigung, dafe 

sich bei uns der Einfiihrung des elektrischen Eiscn- 

bahnbetriebes noch wcsentlich grSfscrc Scliwierigkciten 

entgegenstellen wiirden, ais in den Vereinigten Staaten. 

Auch die seitens des Verfassers zugcgebencn Bedenken 

hinsichtlich der Einfiihrung in Amerika diirften noch zu 

gering Ycransclilagt sein.

Technik.
Ueber die magnetische Separation m it dem 

Apparat „Monarch“. Obgleich die ersten Yersuche mit 
diesem Separator nach Sjogren nicht befriedigend aus- 
gefallen sind, so sind sie doch lehrreich und beachtenswert. 
Die Ilauplursachc des weniger gunstigen Resultates lag in 
der unvollkomme»en Erzzerkleinerung, da dieselbe wegen 
der feinen Erzveruaengung mit der Gangart bedeutend kleiner 
ausfallen mufste, um den beabsiehtigten Gehalt zu erreieben, 
ais urspriingiieh angenommen war. Das zu Herrang in 
Sehweden erriehtete Brech- und Aufbereitungswerk war fiir 
die stiindliche Behandlung von 15 t berechnet und ent- 
hielt drei Gatesbrecher, einen grUfseren und zwei kleinere, 
mit zugehorigen 3 Siebtrommeln, 5 Transportschrauben und 
7 Paternosterwerke; die zwei Monarchseparatore wurden 
durch eine Dynamo von 110 Volt und 50 Ampere ge- 
laden, von denen aber nur 90 Volt benutzt wurden. Die 
Brecher werden von einer 25 pferd. Dampfmaschine und 
die Dynamo von einer 5pferdigen Lokomobile betrieben. 
Da das Brechen nur bis auf 8 mm Kom erfolgte, was 
auch kleinste Siebweite war, und diese KorngrOfse sieli fur
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eine befriedigende Separation i ls zu grofs erwies, so wurde 
die Anlage wiihrend des Betriebes mit Zwischenprodukten 
iiberfiillt, die die Aufgabe des Arbeitsstofles hinderten und 
die Produktion ungemein beeintrachtigten. Das gewonncnc 
Produkt aber konnte obne Schwierigkeit auf den beabsich- 
tigten Eiscngebalt von 65 pCt. angereichęrt werden, aber die 
Menge desselben blieb ganz ungenugend. Urn diesem 
Uebelstande abzuhelfen, wird die Anlage umgeiindcrt; es 
werden 2 Paar Feihwalzen eingebaut, der grofse Brecher 
kommt iiber die 2 kleinen zu stehen, damit das Erz von 
jenem diesem unmittelbar zufallt; ein Paternosterweik bebt 
das Erz danii auf das erste Walzenpaar, von dem es zu 
dem Separator Nr. 1 gebt und in Konzentrat, Zwischen- 
produkt und After geschieden wird; das Mittelprodukt
gelangt auf das Walzenpaar Nr. 2, wird hier weiter zer- 
kleinert und dann von dem Separator Nr. 2 fertig ge- 
schieden. Der grofse Brecher erbiilt kopfgrofse Erzstiieke 
und yerwandelt sie in hochstens 60—80 mm grofse; die 
kleinen Brecher vcrarbeiten letztere, sodafs das Produkt 
durcli ein 18 mm-Sieb hindurchgeht; in diesem Zustande 
kommt das Erz in das erste Walzwerk, das auf 9 mm
Korn walzt, worauf die zweiten Walzen in demselben Stahl 
dasselbe auf 3 mm Korn zerkleinern; mit dieser Grofse
gelangt das Erz in den Separator Nr. 1 ; das Zwischeń-
produkt zerkleinert man dann auf dcm Walzwerk Nr. 2 
auf 1 min, ehe dasselbe den Separator Nr. 2 passiert.

Nach den bisherigen Erfahrungen werden sieli die Kosten 
fiir 1000 kg fertiges Produkt ■yoraussichtlich so gcstaltcn: 
Transport von 3 t llaldenmasse zur Anlage 0,253 ^  
Brecben und Konzentrieren derselben 3,372 ^/ć.; Abfuhr 
des Konzentrates und Abfalls 0,253 ofL\ Verwaltung, 
Amortisation 0,566 Patentabgabe 0,566 ŜC.\ Unvorher- 
gesehenes 1,125 c^., zusammen 6,075 ,̂ /ć. =  5,40 Kr. 
Die Yorstehenden Kosten fiir Brecben und Konzentrieren 
aber durften noch wenig erfahrungsmiifsigc sein. Die 
Uatdcn, die man bei Herrang verarbeiten will. halten 26 
bis 52 pCt. Eisen; das Versucbsmaterial besafs einen un- 
gefahren Gebalt von 45 pCt.

(Wermliindska beigsmannafiiyeningens Annaler.)

Phosphorbestimmung in  Aschen von Stemkohlen 
und  Koks. Der Pbospliorgehalt der Steinkoblen und Koks, 
den nach seiner Menge genau zu kennen die Hocbofen- 
werke bekannUich selir iriteressiert sind, wird immer nur 
durch den Phosphorgebalt ihrer Ascben ermittelt. Ob 
Louis Ca mp red on durch Erwahnung dieses Umstandes 
in Comptes rendus 1896, II. 1000 aussprechen wollte, 
dafs hierin moglichcrweise eine betraclitliche Feblerąuelle 
liege, ist nicht klar zu erkennen, wenigstens wendet er sieb 
im folgenden nur einer Kritik des weiteren Verfahrens zu, 
namlich der Frage, ob in den Aschen der Phosphorgebalt 
entweder, wieFresenius undPost vorschreiben undMuck 

sogar dringend empfieblt, mittelst Cblorwasserstoirsiiure, oder 
aber nach B la ir , Juptner v. Jonstorff und Arnold 
durch Schmelzen mit Alkalicarbonat zu bestimmen ist. Auf 
Grund vergleicbender Versucbe, welcbe er an Aschen 
cnglischer Kohlen ausfuhrte,, gelangt cr zu dem Ergebnis, 
dafs Chlorwasserstofisaure, konzentriert und erwiirmt, aus 
ganz fein pulverisierter Asche selbst nach 15 bis 20stiindiger 
Behandlung nicht samtliche Phospbate auszuziehen yermoge 
und zwar um so weniger, je grofsere Hitze die Asche 
rorher zu erleiden gehabt habe. Campredon empfieblt 
deshalb das Schmelzen mit Alkalicarbonaten, die Schmelze

10— 15 Minułen lang im Platintiegel in Flufs zu erhalten 
und den Phosphor in ihr mittelst Molybdiin zu bestimmen.

0. L .
Die elektrische Goldfallung. Der Prozefs Siemens 

und Ualske zum G old fal len in Cyanidlosungen ist in 
Siidafrika erst 1S94 eingęfUbrt; aber die seitdem gemachten 
Fortscbritte dieser Methode lassen dieselbe gegenwiirlig 
ais ebenso okonomisch erscheinen wic der Forrest-Prozefs 
zur Verarbeitung der Tailings oder armer Erze. Der 
praktische Wert der elektrolytiseben Methode ist jedocb 
von gewissen Johannesburger Spezialisten angezweifelt 
■worden. Im Anfang der Cyanidbenutzung zeigte der Forrest- 
prozefs, d. h. die Goldfiillung d u rob Zink, besonders den 
grofsen Vorteil der Einfacbbeit fiir ein ungeiibles Personal. 
Aber die Zeit der Versuche ist vorbei und man ziebt beute 
vor, die Werksleitung Fachleuten anzuvertrauen, um durch 
rationcllc Erzverarbeitung bedeutende Ersparnisse zu er- 
zielen. Bekanntlich besteht der Vorteil des Siemens- 
Prozesses in der Anwendung sehr verdiinnter Cyauid- 
losungen. Nun bat auf den meisten Itandgruben der 
Konzentrationsgrad der Cyanidlosung nur einen nicht zu 
beachtenden Einflufs auf den Grad der Goldcxtraktion, d. b. 
in genau derselben Zeit extrahiert eine 0,05 prozentige 
Cyanidlosung fast dieselbe Goldmenge des Erzes wie eine
0,3 prozentige. Nur in besonderen Fiillen, wenn das Erz 
z. B. weniger fein verteiltes Gold oder eine grofsere 
Menge Eisen, Kupfer etc. enthiilt, inufs man zu konzen- 
trierteren LOsungen greifen. Man kann deshalb sagen, 
dafs beim Siemensprozefs starkę Cyanidlosungen die Aus- 
nalimc, bei der Zinkfallung aber die Itegel bilden, weil 
das Zink crst bei einem gewissen Konzentrationsgrad das 
Gold aus den Cyanidlosungen fiillt. Der Cyanidverbraucli 
biingt in der Ilauptsache ab:

1. von der Zerlegung wiihrend der Auslaugung der 
Tailings, wclche wieder von der ebemisehen Zusammen- 
setzung der letzteren abbiingig ist; diese Zerlegung wacbst 
mit dera Konzentrationsgrade der Losung;

2. von der Zerlegung wiihrend der Fiillung. Bei der 
Elektrolyse ist diese Zerlegung die gleiche bei scbwachen 
und starken Lbsungen, wiihrend sie bei der Zinkfallung 
mit der Konzeutration der angewendeten Fliissigkeit zu- 

nimmt;
3. von den Botticbverlusten in den Ruckstiinden. Unter 

sonst gleichen Verhąltnissen ist es sicher, dafs dieser 
Verlust proportional zum Konzentrationsgrad des Cyanids 
ist. Daraus folgt, dafs es vorteilhaft ist, yerdiiiinte Losungen 
anzuwenden; dennoch ist die Stromwirkung in stiirkeren 
Losungen ganz ebenso kriiftig wie das Zink. Die Ge- 
winnungskosten einer elektrolytiseben Anlage, die taglich 
500 t Tailings verarbeitet, betragen L . 2.6.3. und lassen 
sieli folgendermafsen verteilen: Transport 0.10; Cyanid 0.3.4; 
Kalk 0.0.5; weifse Arbeiter 0.5.0; sebwarze do. 0.1 9; 
Brennmaterial und Dampf 0.4; Blei 0.1.5; Eisen 0.0.3; 
Unterbaltung und Reparaturen 0.0.5; Generalunkosten etc.
0.3.3. Nach Gernot werden hierbei an der Tonne durch 
den elektrisclien Prozefs 5,3 Pence erspart. (Echo.)

Elektrolytisches Untersucłmngsverfaliren des 
Handels-Kupfers. A. H ollard , der sich darauf berufen 
kann, dafs er ais Chef des CentrallaboratoriumS der Com- 
pagnie franęaise des Mdtaux Ilandels-Kupfer von jeder Her- 
kunft und in groTser Zaltl zu analysieren und so Gelegen- 
heit genug gehabt habe, um ein sicheres und vollstiindiges 
Untcrsuchungsverfahren auszubilden, welches mittels der
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Elektrolyse genaue Bestimmungen des Kupfergehaltes sowie 
der Verunreinigungen durch Arseuik, Antimon, Nickel, 

Kobalt, Eisen, Siiber, Blei und Schwefel gestattet, selbst 
wenn dic Mengen dieser Begleitcr iiufserst gering sind, 
yeroffentlicht zu Nutz und Frommeu der Interessenten den 
Gang seiues Verfabrens in Comptcs rendus 1896, II. 1003. 
Natiirlicherweise bringt er da vicl bereits Bekanntcs, docti 
ist eben sein Zweck weniger der, eine neue Methode dar- 
zulegen, ais vielmehr aus und fiir die Praxis die Bedingungen 
der exakten elektrolytischen Hestimmung feslzustcllen, Zu- 
niichst teilt er die Art der Kupferbestiminung mit.

Sein elektrolytischer Apparat besteht aus Platin-Elektroden 
von je ctwa 20 gr Gewicht, wovon die eine eine auf einem 
Fufse (nach Luków ) befestigie Spirale, die andere einen 
Kegelstumpf (-Mantel?) bildet; lctzterer bat 18 mm oberen, 
45 mm unteren Durchmesser, 63 mm Geneatrix, ist aus 
einein an den Randem zusammengeschweifsten Blech gc- 
bildet und mit einem mittelst Gold angelotcten Platinstiele 
versehen. Die Elektrolyten befinden sich in gewohnlichen 
(bohmischen) Glascylindern von etwa 6,5 cm unterem Durcb- 
messer.

Man wiegt nun vom zu untersnchenden Kupfer 10 gr 
in glśinzenden Spiinen ab, nachdem man ctwa vorhandene, 
von den 'Werkzeugen hernihrende Eisenteilchen mittelst des 
Magneten entfernt bat. und (hut sie iń ein (bohinisches) 
350— 400 ebem fassendes Glas. Dann fiigt man 15 ebem 
konzentrierte Schwefelsaure und damach 40 ebem Salpeter- 
siiure von 360 B. zu, nachdem man geniigend viel Wasser 
zu den Spancn gegeben hatte, um die chemischcn Angrille 
zu mafsigcn. Hat man mehr oder weniger denn 10 gr 
vom Kupfer genommen, so cmpfiehlt sich, die Siiureu in 
anderen Mengenyerhiiltnissen zu wiihlen, nami ich

bei 1 gr Kupfer 1 ebem Schwefelsaure und 30 ebem Salpetersaure
;; 3 * n 6 „ „ „ 33 „ „
» ^ » n 10 „ ,, „ 35 Jf „
v 20 n „ 20 n „ „ 60 „ „

Man bedeckt hicrauf das Gefafs mit einem Trichter so, 
dafs dessen Riiuder noch immer auf die Gefiifsrander zu 
liegen kommen und so eine kleine Dachrinne bilden, in 
welcher einige Wassertropfen ihr Spiel treiben. Man er- 
wiirmt erst gegen Ende des Losungsvorganges und auch 
dann nur sehr gelind. Affiniertes Kupfer lost sich da 
vollstandig auf, nicht affiniertes hinterliifst Schwefel. 
Einige an Antimon rciche Rohkupfer konnen einen 
Riickstand von sauerstofTIialtigen Antimonverbindungen geben; 
falls derselbe gering ist, schiidigt er die Elektrolyse nicht 
und kann in der FlOssigkeit belassen werden; ist er da- 
gegen betriichtlich, so inufs man ihn durch Abfiltrieren 
ausscheiden, um ihn in an Salpetersaure reichem Konigs- 
wasser zu liisen, welche Losung man zur Trockne ver- 
dampft; das hierbei erhaltene Produkt wird wiederum in 
mit Weinsteinsiture versetzter verdiinnter Salzsaure gelost 
und diese neue Losung der anderen iilteren Losung hinzu- 
gegeben (?), aus der man das Antimon durch Schwefel- 
wasserstolf fiillen wird.

Die Kupferlosung wird dann zum Volumen von 
350 ebem verdunnt und in dieselbe der elektrolytiscbe 
Apparat eingetaucht, dessen Platinspirale man mit dem 
negativen, dessen Conus aber man mit dem positiven Pole 
einer Batterie verbindet, welche einen Strom von 0,30 Amp. 
Starkę giebt. Der Abstand zwischen dem unteren Conus- 
rande und dem Fufse der Spirale soli etwa 6 mm betragen 
(bei geringerer Kupfermenge ais 10 gr etwas weniger, bei

hijhęrer etwas mehr, jedoch nicht iiber 10 mm). Der 
Platinkegel soli vollstandig in die Losung eintauchen und 
sein oberer Rand sich noch 1—2 cm unter dereń Ober- 
fliiche befinden. Das Gefafs wird hierauf zugedcckt. Nach
dem die Losung sich entfarbt bat, sicliert man sich ihrer 
Freilieit von Kupfer dadurch, dafs man durch eine Pipette 
einige Kubikcentiineter derselben in ein; Reagenzglas iiber- 
fiihrt und hier mit Ammoniak siittigt, Zeigt sich da auch 
nicht die geringste Blaufiirbung, so ist die Kupferelektrolyse 
ganz oder nahezu vollendet. Sicherheit der yolligen Kupler- 
freiheit bietet namlich diese Reaktiou nicht, indem nach 
H o llard  die Blaufiirbung schon unterbleibt, wenn in der 
350 ebem umfassenden Losung noch bis zu 0,017 gr 
Kupfer enthalten sind. Deshalb mufs man nach der Probe 
den Strom noch einige Stunden wirken lassen.

Die Kupferelektrolyse beansprucht 2—3 Tage, und 
liefert einen fest anhaftenden Niederschlag von glatter 

Oberfliiche und schon rosiger Farbę.

Ohne den Strom zu unlerbrechen zieht man dann jah 
den Kegel und die Spirale aus der Elilssigkeit und taucht 
dieselben nach ęinander in zwei Gefiifse mit destilliertem 
Wasser; hierauf lost man Kegel und Spirale von ihren 
Hnltern, taucht den Kegel in absuluten Alkohol, bringt ihn 
noch feticht von diesem in ein Trockenschriinkchen, worin 
er bei 90° etwa 10 Minuten bleibt, und wiegt ihn. Das 
gefundene Gewicht giebt nach Abzug des Platinkegelgcwichts 
dasjenige des niedergeschlagenen Kupfers und etwa vor- 
handenen Silbers an; letzteres sclilagt sich namlich aus 
saurer Losung auch vollstiindig mit ab, und bleibt also 
sein Gewicht noch zu ermitteln, um durch Abzug desselben 
dasjenige des Kupfers zu erhaUen. War Blei zugegen, so 
hat sich ein Teil desselben ais Bioyde auf der Platin
spirale niedergeschlagen, der Rest aber ist in der Fliissig- 

keit gelost geblieben. O. L.

Bohmischo Graphito. Seit der Zeit, ais die englische 

Graphitlagerslatte abgebaut wurde und die sibirischc Pund- 
stiitte im Berge Bogodol in den Tunkinskischen Bercen 
des Sajangebirges im Gouvernement Irkutsk das glciehe 
Schicksal teilte, sind abermals die bohmischen Graphite 
die einzig leitenden in dem Sinne geblieben, ais sie die 
reinsten und zur Bleistifterzeugung geeignetsten sind. In 

Ocsterreich findet sich Graphit in ansehnlichen Mengen in 
Obersleiermark, Miihren und im Erzherzogtuin Oesterreich, 

allein alles dieses sind Graphite niederen Grades und von 
beschrankter Verwendbarkeit.

Nur im siidlichen Bohmen urid zwar bei Sohwarzbach 
und Mugran sind dic reinsten Graphitlager in Gneis ge- 
lagert und mit krystallinischem Kalk begleitet, zu finden. 
Es sind dies vornehmlich zwei Zechcn, welche dem Fiirsten 
Schwarzenberg und den Mugrauer Bauern gehoren, und aus 
denen die reinsten bohmischen Graphite in den Handel 
kommen. Eine dritie Zeche, bei Krummau gelegen, kann 
nicht mehr, was die Qualitńt des Erzeugnisses anbelangt, 
mit den vorgenannten verglichen werden. Man sortiert die 
Graphite je nach dem Zwecke der Yerwendung in ver- 
schiedene Qualitiiten, indem man sowohl natiitlichen ais 
auch aufbereiteten (raffinierten) Graphit unterscheidet.

Die Bezeichnung der yerkauflichen Graphitsorten ist die 
folgende: SP, SS, ST Naturgraphit, Prima, Sekunda, Tertia.

—  feinste Raffinade; —  (rot unters(richen) feinste kohlen-

stoffreiche Raffinade; FR feinste Raffinade fiir Bleistifte;
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SSR hochfeine Raffinade; —  feine Raffinade; STR (rot

unterstrichen) kohlenstoffreiche Raffinade fiir Tiegelfabri-

S A
kation; —- mittlere Raffinade; SA Abfallraffinade.

Die Verkaufspreise der Naturgraphite betragen IV* bis 
20 fi., jene der Raffinaden 4/s bis 8 fl per metr. Centner.

Das Raffmieren des Grapliites in Schwarzbach und 
Mugrau geschieht in Nafs-Kollersangcn mit den erforder- 
lichen Sand-, Setz- und Sammelkiisteii nebst Bottichen mit 
Riihrwerk und Filterpressen, Sortier- und Siebvorriclitungen.

Der zu raffinierende Graphit wird in Nafs-Kollergiingen 
zerąuetscht, die Trube durch Sąndkiisten geleitet, worauf 
sie durcli Setzkiisten fliefst, bis der Graphitschlamm eine 
bestimmte H5he erreicht bat. Sobald sieli der Schlamm 
gesetzt und verdichtct hal, wird derselbe, nacbdem das 
kiare Wasser von demselben abgezogen wurde, in einem 
Bottich umgcriihrt und in grofsen Filterpressen mit secłis 
Atmospharen Druck getrieben. Jede Presse liefert bis 
24 metrisclie Centner tafelformige Prefskuchen von Graphit, 
die 20 pCt. Wasser lialten, und durch 24 Stunden bei 
90 bis 100 0 C. in Trockenkammern getrocknet werden. 
Yon den zwei Trockenkammern wird die eine immer ent- 
leert, wenn die andere in Betrieb ist und 200 Metcrcentner 
geprefste Raffinadetafeln fafst.

Im mehrjahrigen Durchschnitte gehen von der rund 
9000 t betragenden jahrlichen Graphitmenge, die in Bohmen 
produziert wird, etwa 2/3 ins Ausland. Allein in den letzten 
Jahren liat sich die Erzeugung bedeutend gehoben, da sie 
im Jalire 1894 13 763 t betrug, von denen nur 5486 t 
im Inlande verbliebcn. Von den 12 Graphitzechen Bohmens 
waren nur die 3 obengenannten im Betriebe, welclie 728 
Arbeitcr beschiiftigten. Wiewohl die Preise des Grapliites, 
insbesondere des Naturgraphites, etwas zurUckgegangen sind, 
da dessen reinste Sorte gegenwiirtigj pro Metercentner 15Vs fl. 
(statt wie friiher 20 fl.) kostet, so hob sich docli der 
Jahresdurchschnittspreis der Forderung von 3,22 fl. auf 
5,12 fl. pro Metercentner, da niimlich die besseren Sorten 
begehrter sind, ais die geringen. Es mag angemerkt 
werden, dafs der Jahresdnrclisoniiitts - Yerkaufspreis der 
niederosterreichischeii, mahrischen und obersteierischen 
Graphite im Jahre 1894 nur 1,59, 1,41 .und 2,31 fl. be
trug, sodafs daraus schon ihre geringere Qualitiit ihren Aus- 
druck findet, . II.

Mineralogie und Geologie.
Zur Genesis der Puzzolanen schreibt Dr. Wilhelm 

Michaelis in der Chemiker-Żeitung folgendes: Wenn ein
kalkhaltiges hydraulisches Bindemittel seinen Reaktions- 
prozefs mit den Atmospharilien ganz abgeschlossen hat, 
also vollstiindig zur Rulie gekommen ist, so ist dies aufs 
neue eine hydraulisches Bindemittel geworden; denn als- 
dann besteht es — Nebenbestandteile unberiicksichtigt 
lassend — aus kohlensaurcm Kalk und aus Puzzolane; es 
ist aber in diesem Falle eine durch Beimischung von viel 
Calciumcarbonat stark verdiinnte Puzzolane. Ein voll- 
kommen ausgearbeiteter erhfirteter Portland-Cement besteht 
im INIittel aus 70 pCt kohlensaurcm Kalk und 25 pCt. 
Puzzolane. Gepulvert erhartet derselbe mit Kalkhydrat 
wiederum hydraulisch. Eine viel wirksamere, hochprozent. 
Puzzolane entsteht, wenn der kohlensaure Kalk durch 
iibcrschussige Kohlensaure gelost und weggewaschen wird;

dann bleibt schliefslich ein ganz kalkfreier Rlickstand. 
Dasselbe gilt von Hochofensciilacken.

Ais Beweis mogen folgende Beispiele dienen. Staub- 
fein gemahlener Portland-Cement war mit 0,35 Gew.-T. 
Wasser zu einem dickfliissigen Mortel angeruhrt, in ein 
Standgefiifs von ca. 100 ccm Fassungsraum gegossen und 
darin 20 Jahre im Zimmer aufbewalut worden; das Glas 
wurde entfernt, etwa das obere Sechstel des Cylinders ab- 
getrennt. Im lufttrockenen Zustande zeigte diese obere 
Scliale 45 pCt. kohlensauren Kalk, die untere durch das 
Glas vor dem Luftzutritte geschiitzterc Masse hatte nur
15 pCt. kohlensauren Kalk. Beide Portionen gepulvert 
und mit Kalkbrei, wie Puzzolanen, angeruhrt, erhiirleten 
hydraulisch, der obere Teil nattirlioh viel stiirker.

Kuństśandstein nach Jakob Pfeiffers Patent,*) aus reincin 
Quarzsand und Kalkhydrat erzeugt, von 400 kg Druck- 
festigkeit pro 1 qcm, mit Kohlensaure bis zur Siittigung 
des Kalkes behandclt und gepulvert, erhartete, mit Kalk
hydrat gemischt, wiederum stark. Dies zeigt, dafs Kalk- 
hydrosilikate durch Kohlensaure yollstiindig zerlegt werden 
konnen, wodurch die Mortel bezw. Kunstsandstcine meist 
nocli wesentlich vollkommener werden, und dafs die hydrau- 
lische Kieselsiiurc ais llydrat abgesohieden wird, womit 
dann eine Puzzolane gebildet ist. Weiter giebt es uns 
einen Fingerzeig, wic Puzzolanen entstanden sein konnen. 
Die in der Natur vorkommenden Puzzolanen sind vul- 
kanischen Ursprungs; sie sind unter Mitwirkung lioch- 
gespannter Diimpfe zerstiiubte oder granulierte Silikate, 
ganz analog der Schlackenwolle oder der granulierten 
Hoehofenschlacke. Sie sind entweder primiire vulkanische 
oder sekundiire Erzeugnisse. Die Santorin-Erdc kann ais 
Beispiel der primiiren Puzzolanen gelten, die sekundiiren 
finden im Trafs (vulkanischer Tuffstein, Duckstein) ihren 
vorztiglichsten Repriisentanteii. Feuerflussige, kieselsiiure- 
rciche, Augit, Hornblende, Feldspat, Glimmer fiihrende 
Gesteinsarten, Thonschiefer elc. wurden zu Aschc zerstiiubt, 
ausgeworfen und im Falle von Trafs und seinen Begleitern 
durch kohlensaures Wasser weiter zersetzt, wobei fast 
siimtlicher Kalk gelost. fortgefUhrt und zum Teil in der 
Niihe ais Siifswasserkalk wieder abgeschieden wurde. Das 
Auftreten der noch heute im Absatzgebiete des Trasses 
reichlich fliefsenden Sśiucrlinge und von Kohlensiiurequellcn 

ist eine weitere Stiitze fiir diese Ansicht.

Durch die Einwirkung des hochgespannten Wasser- 
dampfes oder, was dasselbe bedeutet, von Wasser bei hoher 
Temperatur (Druck), wurde die cheinische Verbindung von 
Kieselsiiure mit Tlionerde und Eisen (Mangan) derartig 
gelockert, dafs die Komponenten ais freie Hydrate 
zur hydraulischen Erhartung ąualifiziert wurden. Thon- 
erdehydrosilikate, wie sie aus der Verwitterung bei 
gewohnlicher Temperatur hervorgegangen sind, beispiels- 
weise Kaolin, konnen nicht mit Kalkhydrat erharten; bei 
diesen mufs erst durch Erhitzen bis zur Ilotglut eine 
Trennung durch Austreiben des chemisch gebuudenen 
Wasscrs voraufgehen. Trafs und die eigentlichen Puzzolane 
alle erharten aber gerade ais Hydrate am vorzi)glichsten, 
was ein deutlicher Beweis von der Zerlegung der Silikate 
bei der vulkanischen Bildung ist. Miifsig (bis zur Rotghit) 
erhitzter Trafs erhartet aber — ganz entgegen der dariiber 
verbreitelen Ansicht — ebenso stark, wie frischer, mit im 
Mitteł 7 bis 8 pCt. gebundenen Wassers, nur viel langsamer;

*) Cbcm.-Ztg. 1895, 19. 1632. D. E.-P. 82 785.
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er verliert also umsomehr an Anfangscnergie, je stilrker 
er durch Erhitzen enlwiissert wird. Hieriu liegt auch die 
Erkliirung fiir die Erfahrung, dafs im allgcmeinen Trafs 

eine um so vorziiglichere Puzzolane ist, je rnelir chemisch 
gebundenes Wasser er enthalt, Dies erkannte ich vor 
etwa 20 Jahren und deslialb liabe ich fiir die Beurtcilung 
des Trasses den Wassergehalt, bezw. Glilhverlust nacli dem 
Troćkuen bei 100® ais ein Hauptkennzeichen seiner Giite 

eingefiihrt.*)
Die Begleiter des ecliten Trasses, Bergtrafs (wildcr 

Trafs), Knuppen, Tanch, Asche, eńtluilten weniger ge
bundenes Wasser; sie sind also liochst walirscneinlich bei 
ihrer Bildung niclit so hochgespannten Wasserdiimpfen oder 
nicht so andauernd gespannten Diimpfen ausgesetzt gewesen, 
oder sie sind nicht so schnell abgekiihlt w ord en (durch 
Niederfallen in Wasser) und haben, nachdera sie aus- 
geworfen waren, nachgliihen konnen und damit an hydrau- 
lischer Energie Einbufse erlitlcn. Fiir die erste Erkliirung 
spriclit auch ilire geringere Zersetzbarkeit durch Alkalilauge. 
Bei einer sechsmaligen Bchandlung von je 3 g Puzzolane 
mit je 100 ccm lOproz. Lauge, je 12 Stunden auf dem 
Wasserbade digeriert, gaben: a) IBsliche, also liydraulischc 
Kieselsiiure und Thonerde und zeigten b) bei 100° ge- 
trocknet Gliihverhist, c) iufttrocken GlUhverlust.

M
oj tjn
S 2 ° £

pCt.

W
il
d
e
r 

P 
T
ra

fs O
3c3
H

pCt.

1 S 
SM
2 ° 

*Pm

pCt.

« S 
5.2
'o ^NN O3

pCt. ■o 
P
uz

zo
la

na
 

r 
dl 

B
ac

ol
i 2 2 o " « 

— o «

a e-3 5 «
o.

pCt.

2 »> 
g a
s «N3
CU ^

pCt. •« 
Sa

nt
or

in
- 

** 
er

de

0

48,876
7,904

30,958
3,935

27,474
7,733

17,065
3,968

27,429
5,551

40,453

4,727

16,696

4.257

20,177
6,007

41,703

4,457

Man ersieht hieraus, wie vorziigliclie Puzzolancn der 
echte Trafs, die Santorinerde und die Puzzolana di Bacoli 
sind; echter Trafs enthalt 50 pCt. melir hydraulisch 
machende Bestandteile ais Porlland-Cement.

Aus dem oben Dargelegten folgt, dafs ich zur Ansicht 
derer neigc, welclie den Trafs ais Asche ausgeworfen und 
in Wasser abgesetztannelimen (Niiggerath, Alex. v. Humboldt); 
dafs ich aber noch eine -weitergehendc Einwirkung von 
kohlensauren Wassern geltend mache. Mit der Bildung 
der um Neapel auftretenden Puzzolancn diirfte es sich genau 

ebenso verhalten haben.

Kohlen-Bakterien. Bekanntlich pflegen zwei franzosische 
Forscher, B. R enau lt und C. E. Bertrand, eifrig das 
mikroskopische Studium der Kohlen und haben auf Grund 
derselben bereits versucht, wahrscheiulich zu machen, dafs 
Cannelkohle und Kerosenschiefer massenhaft wuchernden 
Siifswasseralgcn ilire Bildung vcrdankcn. Jetzt hat nun 
Renau lt der franzosischen Akademie (C. r. 1896, II. 953) 
einen Bericht unterbreitei, in dem er, mit Zuhiilfenahme 
von Photographieen, seine Priiparate darlegt, dafs Stein- 
kohlen auch selir betriiclitliche Mengen von Mikrokokken 
und Bazillen enthalten. Sein Materiał entstammt den unter- 
schiedliclien franzijsischen Steinkohlenlagern und bestand 
zumeist aus Stiicken, dereń Umwandlung aus Holz von 
Cordaiten, von Arthropitus (von St. Etienne und Commentry), 
aus Sigillarienrinde und Baumfarnstammen erkennbar war; 
Priiparate wurden nur aus Brocken hergestellt, welche auch 
bei der Bctrachtung mit der Lupę homogen und rifsfrei 
erschienen. Zwischen den Holzfasern und an Stelle der

*) Mindestens 3 Stunden, besser noch 4 Stunden lang.

Markstrahlen fand Renault lange Streifen von heller Farbung, 
die aus lauter kleinen spluirischen Korpern von 0,0013 
bis 0,0004 mm Durchmesser bestanden, welche entweder 
einzeln oder zu Zwillingen (Diplokokken) oder Ketten 
vereinigt waren und ganz den Mikrokokken glichen. 
Renault giebt ihnen daher den Namen Micrococcus Carbo 
und unterscheidet zwei Varietiiten desselben. Zwisclien dieseu 
Mikrokokken wurden aber aucli Baktcrienformen beobachtet, 
lllngliche und eifórmigc, sowie ein besser bestimnibarer 
Bacillus: Bacillus Carbo, der in Stiibchen von 0,0015 
bis 0,0020 mm und 0,0007 mm Dicke auftritt.

An diese Beobaclitungcn kniipft Henault die Fragen: 
Mochten die Baktericn der Kohle dieselben sein wic die 

'in Formen und Dimensionen mannigfaltigen, welclie sclion 
in fossilen Pflanzen beobachtet wurden, und sollten sie 
gleichzeitig mit ihren WirtspDanzen in Kohle verwandelt 
worden scin, durch einen Prozefs, der erst noch zu bc- 
stimmen ist, jedoch unabhiingig von ihrer Gegenwart war
— oder sollten dic Bakterien fiir die Kohle „spezifischf 
sein, d. li. kann man ihnen die cliemischen Umwandlungen 
zuschreiben, welche die Cellulose und dereń Abarten in 
ihren jetzigen Zustand der unterschiedenen Kolilenarten 
uberfulirten. Da die Mikrokokken und Bazillen farblose 
Streifen in der dunkcln Kohle bilden, wiihrend sie bei 
einheitlicher Yerkohlung mit ihren Wirtspflanzen ebenso 
dunkel erscheinen miifsten, ist Renault der zweiten An- 
nalime geneigt; diese fordert die weitere Behauptung, dafs, 
ais die Bakterien die Cellulose in Kohle umwandelten, 
dereń langsam fortschreitende Arbeit in verschiedenen 
Stadien zum Stillstand gebracht wurdc, denen die unter
schiedenen Kolilenarten entsprcchen. O. L.

Das Kreidekoh.lenvorkommen in  R uda  bei Sinj, 
Dalmatien. (Von A nton Re b o i, Betriebsleiter in 
Set. Piętro della Brazza.) In der Muldę Ruda nordlich 
von der Stadt Sinj bei der Ortschaft Ruda sind auf der 
Kreide neogene Schichten von bedeutender Miichtigkcit auf- 
gelagert und hat diese Auflagerung sowie die Fonnations- 
.grenze ein Streichen von 17h 5° mit einem Einfallen von 
60° nacli 23$ 5° in der Richtung nach 5 h 5°. Gegen 
den sogenannten Berg Monte Karde ist die Formations- 
grenze auf eine Liinge von 3 km und bis auf eine Mceres- 
holie von 980 m zu verfolgen und ist es wahrscheinlich, 
dafs dieselbe noch weiter fortsetzt.

Auf dem Berge Monte Karde fallen die Schichten mit 
58° nach 24h 9° und wendet sich das Streichen nach 
6h 8 0 gegen Ost.

An dieser Stelle sind die Schichten in einem 1 m 
tiefen Schacht blofsgelegt worden, welche an der Grenze 
»tark bituminos sind; von einer Kohle ist noch keine Spur 
Yorhanden.

Auf der entgegengesetzten Seite von obengenanntem 
Ausgangspunkte iibersetzt die Ablagerung die Ortschaft 
Ruda und steigt am gegenuberliegenden Berge an und kann 
man 2 km weit dic Schichten verfolgen.

In der Muldę Ruda sind einige Aufschlufsarbeitcn auf 
Kohle gemacht worden, und zwar in der neogenen Kalk- 
mergelformationsgrenze, welche unmittclbcr auf die Kreide- 
formation aufgelagert ist. Das Kohlenflotz ist 0,9 bis
1,5 m miichtig, jedoch ist diese Kolilenbank selir stark mit 
Kalkstein durchsetzt, sodafs daraus nur 65 bis 75 pCt. 

verkiŁufliche Kohle abfallen kann.
Auf dieser Kohle liegt ein 5 cm miichtiger Kalkstein 

durch Kohlenschiire, von diesen getrennt folgen wieder
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Kalkmergel bis 60 cm miichtig, iii welchen nur Kolilen- 
scłunitze eingelagert sind, darauf kommt ein 12 cni starkes 
reines Kohlenflotz, welehes aber gegen den Ausbifs 2 m 
miiclitig wird.

Darauf tritt wieder eine Wechsellagerung mit Kolilen- 
ichmitzen von 1 bis 10 cm Miichtigkeit auf.

Den geologischen Yerhaltnissen nach sollte dieses 
Kohlenvorkommen auch in der Ebene von Sinj erreichbar 
sein, jedoeh ist es dort in der Tiefe nicht vorhanden, denn 
es wurden schon mehrere Bohrloclier abgestofsen, aber kcine 

Kohle erbohrt.
Die Kohle bei Ruda ist von der schonsten Qualitat, 

welche in Dalmatien bekannt ist, und kann zur Gas- 
fabrikation leicht verwendet werden.

Sollte hier ein Bergbau einmal betrieben werden, so 
>»t es geboten, vor Auge zu halten, dafs ein kluger Abbau- 
plan entworfen und dafs dieser auch eingehalten wird, sonst 
wird es viel mit Grubenbrand zu k&inpfen geben.

Die Kosten bei der Ausrichtung und Ueborgang zum 
Abbau sind minima); in dem Streckenvortrieb 3,59 fl. 
per Tomie Kohle, in dem Abbau 2,00 11. per Tonne Kohle.

Nach den vorhandenen Aufschlussen konnen pro Jahr 
liochstens 2600 t vcrk&uflicher Kohle geffirdert werden.

(Montan-Ztg., Graz:)

Die Eisenerze Mexikos. In Mesiko erzeugt man 
das Eisen in kleinen Hochofen und in den alten Catalan- 
Bfen. Die Produkte bestehen in Walzeisen und aus direktem 
Gufs von den Hochofen. Die Calalanwerke sind klein und 
liegen in den schwer zuganglichen Gebirgsketten, wobei die 
Rohstoffe durch Tliiere und Menschen zugetragen werden. 
Von den 15 Hochofen des gauzen Landes werden gegen- 
wiirtig keine 10 regelmafsig betrieben; nur ein einziger 
besitzt direkte Bahnverbindung; mehrere sind durch einige 
Miles lange Nebengeleise angeschlossen, aber die ineiaten 
haben lange und schwierige Wege bis zur Bahn. Nur sehr 
wenig Roheisen wird fiir den Verkaul' produziert, meist 
wird dasselbe auf den Produktionsstiitten selbst oder in 
deren Niihe in Gufs verwandelt oder ausgewalzt.

Das Land besitzt bedeutende Eisenerzlager, von denen 
die des Cerro dc Mercado bei Durango die bekami test en 
sind. Dieser Berg inmitten eines grofsen Plateaus ist un- 
gefiihr 1 Mile lang, ‘/a Mile breit und 4— 600 Fufs hoeh. 
Das Erz bedeckt eine Flachę von 10 Millionen Quadratfufs. 
Der Cerro Mercado wird ofTenbar von einem oder mehreren 
Lagern oder Erzliusen gebildet, die fast vertikal auftreten 
und deren Fragmente unter elementaren Einflussen die Berg- 
geliange hinabgingen und sich unterhalb ais Boschungeu 
anliiiuften. Eine grofse Durchschniitsprobe ergab ais Zu- 
sammensetzung 62,775 pCt. Eisen, 0,288 pCt. Phosphor 
und 5,240 pCt. Kieselerde mit wenig Titansiiure. Unge- 
lieure Erzmassen, die im Hochofen tiber 60 pCt. Eiseu mit 
nur 0,05 — 1,0 pCt. Phosphor ergeben, kOnncń hier mit 
grofster Leichtigkeit gewonuen werden. Der letzte Ofen- 
betrieb in der Niihe hat das Erz ais 66 pCt. reich nach- 
gewiesen. Dasselbe eignet sich aber im allgcmeinen nicht 
zum Bessemern; stellenwejse jedoeh kann man Erze ge- 
winnen, die bezuglich des Phosphorgehaltes wohl geeignet 
sind, obgleich dasselbe nicht ganz regelmafsig erscheint; 
lokal enthalt das Materiał selir viele Apatiikiystalle, die 
sich indes leicht abscheiden lassen, sodafs man die Erze 
bequem zu den verschiedenen Zwecken auswiililen kann. 
Im Staate Coahuila belinden sich gutartige Erze, die aber 
windestens 100 Miles von den gegenwartig bearbeiteten

Kohlengruben mit normalem Koksofenbetrieb entfernt sind. 
Wali rschęin lich aber grenzen die aufsersten Teile beider 
Lagerstdlten niiher aneinander. Der hier dargestellte Koks 
ist nicht der beste, aber mit einigen uebensiiclilichen Uli- 
kosten liifst die Qualitiit sich verbessern.

Noch unbearbeitete Erzlager belinden sich ferner im 
Staate Puebla, Distrikt von Matamaros, und zu Zacatlan 
ais brauner Magnetil; bei Xonactepec im Staate Morelos 
existieren mehrere Variotaten gutartiger Erze. Man lindet 
auch ein ausgezeichnetes Spiegelerz und braunen Hematit bei 
Tepuxtepar, sowie Magnetit bei Buena-Vista, welche Lokalitiiten 
beide im Staate Zacatecas liegen. Ferner sollen viele ausge- 
zeichnete Erze in Caxaca, Jalisco, llidalgo, kurz, fast in allen 
Staaten vorkonimen. Diese Mineralsohatze sind aber von den 
Bahnen entlegen, oder es felilt an Brenmnaterial, oder sie 
liegen in Thiilern, deren Klima einer billigen Gewiunung 
hindernd im Wege steht. Gegenwartig werden Eisenerze 
bei Durango zur Speisung der dortigen Hochofen gcwónnen; 
ferner zu Zacualtipan, Encarnacion und Apulco im Staate 
llidalgo, nahe bei Tolma in Mexiko, zu Tuła 111 Jalisco, 
auf den Huttenwerken von Comanja bei Leon, nahe bei 
Tulancingo (Oluanajato), im Staate llidalgo, in der Niihe 
von Jojutla, auch in Moielos.

Die meisten Erze, welche friiher oder gegenwartig ver- 
huttet werden, sind braune Hematite; die vou Encarnacion 
sind Magnetite und die von Durango Roteisensteine. Mit 
Ausnahme eines Versuchsbiasens zu Dutango mit einem 
Gemenge vou Holzkohle und Koks, bildet erstere das 
alleinige Brenmnaterial zur Eizverarbeitung. Das Encarna- 
cion-Lager ist von ungewijhiilicher Ausdelmung und be
deutende Erzmassen sind magnetisch, was den Glauben von 
einem ungeheuren Meteorfall aufkommen liefs. Man mufs 
auch vielen mexikanisclien Erzmassen unzweifelhaft einen 
solchen Ursprung zuschreiben. — Im Jahre 1893 soli 
Mexiko 10 300 t Roheisen erblaseu und 20 500 t Erze 
gefordert haben. (Coli. Guard.)

(Sesetzgebung und Yenvaltung.
Urteil des Beiehsgeriehts betr. Anrechnung der 

reichsgesetzlichen Invalidenrente auf die Knapp- 
schaftspension. Thatbestand. Der Allgemeine Knapp- 
scliafts-Vcrein in Bochum ist nach entsprechender Aenderung 
seiner Satzungen laut Beschlufs des Bundesrates voui 
22. Dezember 1891 ais Kasseneinrichtung im Sinne der 
§§. 5 bis 7 des Reichsgesetzes vom 22. Juni 1889 zu- 
gelassen worden. Auf Grund der abgeiinderten Satzungen, 
die vom Oberbergamt zu Dortmuud am 25. Dezember 1891 
bestiitigt worden, sind die Kliiger fiir invalide erkliirt und 
ist ilineu sowohl das knappschaftliche Invalidengeld, ais 
auch die reichsgesetzliche llente zu den Blatt 71 der 
Akten niiher bezeichneten Betragen zugebilligt, dabei aber 
bestimmt worden, dafs der Betrag der reichsgesetzlichen 
Rente auf das Invalidengeld in Abzug zu bringen sei. Die 
Kliiger beanspruchen, dafs ihnen beide Renten voll aus- 
gezahlt wiirden, und haben deshalb auf Zahlung der im 
Klageantrage niiher angegebenen Betriige Klage erhobeu. 
Das Landgericht hat die Klage ais unbegriindet abgewiesen. 
Die Kliiger haben hiergegen Berufuug eingelegt, das Rechts- 
mittel ist aber ohne Erfolg geblieben. Gegen das Be- 
rufungsurteil haben die Kliiger Rcvision eingelegt.

E ntscheidungsgriinde. Die Revision ist nicht 

gerechtfertigt. - Der Berufungsrichter giebt fiir seine Ent- 
scheidung zwei Griinde. Er fiihrt zunachst aus, dafs den
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Kliigcrn, wcnn sie auch bis zum 1. Januar 1892 Beltriigc 
an die Landesversiclierungśanstalt gcznhlt hiitten, darum 
doch nocli nicht ciii Ansprucli auf Zahlung der Reichs- 
inva1idenrente gesetzlich erwachsen sei, und polemisiert 
namenllich gegen den in dem Urleil des Reichsgerichls 
vom 3. Okiober 1894 (Entscheidungen in Civilsaehen 
Bąud 34 Seite 8) entlialtenen Salz, dafs die Knappscliaft 

ińfolge der Anerkennung ais Kasseneinriolitung an die 
Stelle der Landesversicliorungsanstalt getreten sei und dereń 

YcrpIlichtungKu aus dem Reichsgesetze zu erfullen liabe. 
Der Berufuiigsrichter ist dann weitcr der Ansicht, dafs der 
Bekiagte nacli den Satzungen der Knappscliaft befugt sei, 
die Invalidenrente urn den Betrag der reiehsgesetzlichen 
Rente zu kiirzen.

Was den ersten Grund anlangt, so kann zwąr den 
Ausliiiirungen des Berufungsrichters nicht beigetreten werden; 
sie bediirfeu jedoch kelner Eriirterung, da sic den Kern 
der unter den Parteien strcitigen Fragen gar nicht be- 
rdliren. Durch die Satzungen vom 25. Dezembcr 1891 
sind dic Anspriiche der Mitgliedcr aus dcm Reichsgesetze 
ubereinstimmend mit diesem in einem besonderen Abschnitt 
geregelt und ist die daraus (lieisende Rente, die von einer 
besonderen Kassenabteilung zu zahlen ist, den Mitgliedern 
noclunals zugesichert, Dementsprechend ist aućli im vor- 
liegenden Falie verfahren; den Kliigern ist die reichs- 
geśetzliche Rente ńeben dem Invalidengelde besonders fest-
gesetzt worden, und dic Kassenabteilung 13 bat die
bewilligten Betriige an die Kliiger gczahlt. Dagegcn hat
dic Kassenabteilung A nicht die vollen Betriige des be-
willigtcn Invalidengeides an die Kliiger abgefiihrt, sondern 
nur den Betrag, der naeli Abzug der reiclisgesetzlielien 
Rente iibrig bleibt. Der Streit bctritTt daher nur die 
Frage, ob der Bekiagte befugt ist, das satzungsmiilsig den 
Kliigern bewiliigtc Invalidcngeld u ni den Betrag der reiclis- 
gcsetzlicjien llente zu kiirzen. Diese Frage ist mit dcm 
Bcrufungsrieliter zu bejahen.

Der §. 90 Absatz 2 der Satzungen vom 25. Dez. 1891 
bcstiuimt:

Desgleiehen komnicn die auf Grund des Reichs- 
gesetzes, betrclfend die Invaliditiits- und Altersversicherung, 
vom 22. Juni 1889 gewiihrten IJenten in vollem Be- 
trage auf die Knappschaftsleistungen in Anrechnung. 

Darin liegt eine Iłerabselzung der Knappschaftsrente, wie 
sie den Kliigern nacli den frtiheren Satzungen zustand, und 
wic sie ibneti auoli nacli Abschnitt 1 der neueii Satzungen 
zustchen wiirde, wenn der § 90 keinc Geltung hiitte. Die 
Ęntsclieidung hiingt daher lediglich von Beautwórtung der 
Frage ab, ob dic Kliiger sieli eine solclie Herabsetzung 
des Invalidengeidcs gefallen lassen miissen. Dem Berufungs- 
richter fiiilt nicht die Yerletzung einer Rechtsnorm zur 
Last, wenn er diese Frage bejaiit.

Das Reiclisgericht hat in stiindiger Rechtsprcchung an 
dcm Salze fcstgehalten, dafs die Anspruche der Mitglicder 
der Knappscliaft, solange die Rente ihnen noch nicht 
endgultig bewilligt ist, durch Aenderung der Satzungen neu 
geregelt werden diirfen, und dafs dem einzelnen Mitgliede 
der Knappscliaft gegen den Beschlufs, der seine Anspruche 
auf Invaliden- und Kindergelder herabsetzl, nur dann ein 
Widerspruchsrecht zusteht, wenn die Voraussctzungen des 
§. 68 Teil II Titcl 6 des Allgemcinen f/andrecliis vor- 
handen sind. Der Berufungsrichter stellt nun fest, dafs

die Herabsctzung der Inyalidenrcnte*), die in der An- 
reciinung der reichsgcset l̂iciicn Rente cntlialtcn sei, alle 
aktiven Mitglieder gleichmafsig tretfe und darum Sondcr- 
rechte dieser Mitglieder nicht verietze. Ein Rechtsirrtum 
ist in dieser AusfUhrung niclit enthalten. Namenllich liifst 
sieli nicht dagegen einwenden, die nacli dem 1. Januar 1892 
eintretenden Mitglieder wiirden dadurch insofern besser 
gestellt, ais sie oline bcsonderc Gegenleistung zu dem 
Gcnufs der Reichsinvalidenrente zugelaśscn wiirden, wiibrend 
die iiltcren Mitglieder bis zum 1. Januar 1S92 dafiir 
besondere Beitriige hiitten bezalilen miissen. Ob diese 
Ausfiihrung nacli den besonderen Vcrhiiltnissen zutrilft, 
kann hicr dahin gestellt bleiben; denn sclbst wenn darin, 
dafs die crwiilinten Lcistungen ihnen nicht zuriickgewiihrt 
sind, eine Benachtciligung der Kliiger zu finden wiire, so 
wiirde ihnen daraus doch niclit das Itecht erwachscn sein, 
den Knappscliaftsbeschlufs anzufechten, da die Zalilung der 
Beitriige an die Landesversicherungsanstalt mit der An- 

gehorigkeit der Kliiger zur Knappscliaft nicht in rechtlichem 
Zusammenhange steht, und nur die Yeiletzung der gesell- 
schaftlieiien Reclite es ist, die ihnen nacli §. 68 Teil II 
Titcl 6 des Allgemcinen Landrcchts ein Recht giebt, den 
Beschlufs der Knappscliaft ais sic benachtciligcnd anzufechten.

Hieraus ergiebt sieli dic Zuriickweisung der Revision. 
Die Kosten des oline Erfolg eingelegtcn Bechtsmittels fallćn 

nach §. 92 der Civilprozefsordnung den Kliigern zur Last.

Aenderung in der Reviereinteilung des Ober- 

bergamtsbezirks Clausthal a. H. Wie dem „Kompafs“ 

mitgetei.lt wird, sind folgende Aenderungen eingetreten:
1. Das ehemalige Anit Reuihausen ist aus dem Berg- 

revier Goslar ausgeschicden und mit dem Bcrgrevicr Kassel 

vereinigt.
2. Die vormals zum Bergrevier Goslar gehBrenden 

Tcile des Kreises Alleld sind mit dem Bergrcvier Hannover 

vereinigt.
3. Der Kreis Einbeck und die vormals zum Bergrevicr 

Kassel gehbrcndcn Teile des Kieises Northcim sind aus 
dem Bergrevier Kassel ausgeschicden und dem Bergrevier 

Goslar zugelegt.
4 Die Yormals zum Bergreyier IIannover gehurenden 

Teile des Kreises Peine sind mit dein Bergrevier Goslar 
vereinigt.

Demnach ist die Reviercinteilung folgende:
I. Das Bergrevicr Kassel (Ueviersitz Kassel)

umfafst: a) im Regicrungsbezirk Kassel die Kreise llof—
geisinar, Wolfhagen, Kassel-Stadi, Kassel-Land, Witzen- 
hausen, Melsungen, Fritzlar, Homberg, Ziegenhain, Kireh- 
haiii, Marburg und Frankenberg, jedoch mit Ausschlufs des 
Bezirks Vohl; b) im Regicrungsbezirk Hildesheim den 
Stadtkreis Gottingen und die Landkreise Gottingen, Mfindcn 
und Doslar.

II. Das B e r g r e v i e r Gos la r  (Reviersitz Goslar) 
umfafst im Regierungsbezirke Hildesheim a) den Stadtkreis 
Hildesheim, die Landkreise Hildesheim, Maricnburg, Peine, ? 
Goslar, Osterode, Duderstadt, Einbeck, Northcim; b) im 

Kreise Ilfeld das ehemalige Amt Elbingerodc sowie vom 
ehemaligen Amt Hohnstein die Flcckensgemeinde Ilfeld und 
die Gutsbezirke Hohnsteinsche Forst, Sliftsgemeinde Ilfeld 

und St. Johanneshutte.
III. Das Bergrevicr Hannover (Reviersitz Hannoyer) 

umfafst: a) die Regierungsbezirke Hannóyer, LUneburg und

*) Soli wohl hellśen des „Invalidei)geldes‘‘,
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Stado; b) vom Itcgicrungsbczirke llildcshcim die Kreise 
Gronau mid Alfeld; c) vom Itcgicrungsbczirke Kassel den 
lCreis Ririteln. Der Bergrevierbeamte zu Ilannovcr fiihrt 
infolge besonderen Auftrags die bergpolizei liche Aufsicht 
uber die im Fiirstentum Lippe - Schaumburg gelegenen 
Betriebc des Gesamt-Steiiikohlenwerks.

IY. Das Bergrevier Scliłeswig-Holstein, dessen 
Verwaltung dem Koniglichcn Bergrevierbeainten in Hannover 
iibcrtragen, umfafst die Provinz Schleswig-IIoIstein mit dem 
Krcisc Ilerzogtum Lauenburg.

Y. Das Bergrevier Sehm a lk a lden  (Rcviersitz 
Schmalkalden) umfafst: a) im Regierungsbezirke Kassel
dic Kreise Schmalkalden, Eschwege, Rotenburgj Hersfeld, 
lltinfeld, Fulda, Gersfeld, SchJUchtern, Hanau und Geln- 
hausen; b) im Rcgierungsbezirk Wiesbaden: 1. vom Land- 
kreise Frankfurt a. M. die Ortschaften Stadt Bockenheim,

Eckenheim, Eschersheim, Ginnhcim, Praunheim, Preungcs-
li ci ni', Beekersheim und Seckbach; 2. vom Obcrtaunuskreise 
den Praunheimer Gemeindewald.

VI. Das Bergrey icr  Z e l l e r f e l d  (Iteviersitz 
Clausthal) umfafst den Kreis Zellerfeld.

Dazu ist rióch zu bemerken, dafs die Stadtgemeinde 
Bockenheim seit dem 1. April 1895 unter Abtrennung von 
dem Landkreise Frankfurt a. M. mit der Stadtgemeinde 
Frankfurt a. M. und dem Stadtkreisc gleichen Namens 
vereinigt ist.

Schliefslich ist durch Beschlufs des Koiiigliclieu Ober
bergamts Clausthal bestimmt, dafs die polizeiliche Aulsicht 
iiber den Betrieb in dcm Braunkohlenfeldo „Elsafs^ beim 
Forstort Schomberg, auch sowcit Teile dieses Feldes in 
das Bergrevier Goslar hineinreichcn (Kreise Einbeck und 
Northeim), der cinheitlichcn Geschaftsfilhrung wegen, durcli 

den Bergrevierbeamten zu Kassel wahrgenommen wird.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Erzeugung, Yerbrauch, Einfuhr und  Ausfuhr von Roheisen in  Oesterreich-TJngarn.

J a li r

I n  M ; e t e r - C e n t n e r n

Erzeugung Einfuhr Summa Ausfuhr Yerbrauch

Prozente ć 

im Ve 
—  i 
zur Erzeugung

er Einfuhr 

rhaltnis

zum Verbrauch

1891 . 9 125 457 597 103 9 722 560 103 353 9 619 207 6,5 10,5
1892 . . . . . . . . r-j. 9 406 469 660 965 10 067 434 115 692 9 951 722 7 10,6
1893 . 9 826 923 756 219 •10 583 142 124 609 10 658 533 7,7 10,8
1894 . . . .......................... 10 723 570 1 388 490 12112 060 115 827 11 996 223 12,9 11,2
1895 . 11 030 724 1 754 004 12 784 728 91859 12 686 869 15,9 13,8

Die Erzeugun 

Der Yerbrauch

g stieg/um 20,8 pCt., die Einfuhr stieg um 193,9 pCt., der Verbrauch stieg um 31,9 pCt. 

an Roheiseu pro Kopf betru]

»
»

»
«

in Oesterreich-Ungarn...........................   26,6 kg
im Deutschen Re ich ......................................70,6
in Grofsbritannien......................................119,7
}} Frankreich................................................ 49
„ Belgien.................................................... 64
}J I t a lie n ..................................................... 14
v Rufsland.....................................................15,8
„ Nordamerika.......................................... 137,1 „

An der obigen Einfuhr yon Rohciśen partizipierte 
England mit 69 pCt., das Deutsche Reich mit 27 pCt., 
Spanien mit 4 pCt.

(Oesterreichische Zeitschr. f. Berg- u. Huttenwesen.) 

Produktion dor deutschen Hochofenwerko im 

Novomber 1896. (Nach Mitt. d. Vcreins deutscher Eisen-und 
^X^rahl-Iudustrieller.)

G r u p p o n - B e z ir k .

o CT1

^  G« a 
.s
V-’

Produktion 
i m  N o t .

1896.

t

Nordwestdeutscho Gruppe (Westf., 
Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 

Ostdeutsche Gruppe (Sclilesien) .
41 66 998
10 32 856

Puddel-

Mitteldeutsche Gruppe (Sachsen,
Thiiringen) . ...................................

Norddeutsche Gruppe (Prov. Sachs.,
— —

Kolieisen Brandenburg, Hannover) . . . 2 235

und

Spiegelcisen.

Suddeutsche Gruppe (Bayern, 
■\Viirttemberg, I.uxcmburg, Ilcssen, 
Nassau, E ls a f s ) ........................... 5 10 651

Sudwestdeutsche Gruppe (Saar- 
bezirk, Lothringen)...................... 6 231187

Puddelroheisen Summa 64 133 927
im Oktober 1896 63 136 433

G r u p p e  n - B e z i r k

W
e
rk

e
(F

ir
m

e
n
). ’roduktion 

im Nov.

1896.

t

Bessemer

Roheisen.

Nordwestliche Gruppe . . . .
Ostdeutsche G ru p p e .....................

Mitteldeutsche Gruppe . . . .  
Norddeutsche Gruppe . . . .
Suddeutsche G rup pe .....................

Bessemer Roheisen Summa 
im Oktober 1896

8
1

1
1

39 932

4 760 
1410

U
9

46 102
47 180

Thomas-

Roheisen.

Nordwestliche Gruppe . . . .
Ostdeutsche G ru p p e ......................
Norddeutsche Gruppe . . . .
Suddeutsche G rup pe ......................
Sudwestdeutsche Gruppe . . .

Thomas-Roheisen Summa 
im Oktober 1896

17
3
1
6
8

140 239 
16184 
14 473 
35 259 
81491

35
36

287 646
288 735

Gielśerei- 

Roheisen 

u. Gulśwaren 

1. Sclimelzung

Nordwestliche Gruppe . . . . 
Ostdeutsche Gruppe . . . . . 
Mitteldeutscho Gruppe . . . . 
Norddeutsche Gruppe . . . .
Suddeutsche G ruppe ......................
Sudwettdeutsche Gruppe . . . 

Giefserci-Roheisen Summa 
im Oktober 1896

13
5

2

5
4

38 049 
3106

4 635 

21 111 
10 091

29
31

76 992 
82 054

Z is a m  me n s t el 1 u ng. 

Puddelroheisen und Spiegeleisen................................

Produktion yom 1. Jan. bis 30. November 1896 . .

133 927 
46 102 

287 646 
76 992

544 667 
554 402 

5 808263
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G-eaamteisenproduktion im  Deutschen Reiche. 

(Nach Mitt. d. Yereins Dcutscher Eiscn- u. Stahlindustrieller.)

1896

P
u
d
d
e
l-

ro
h
e
is

e
n

B
e
ss

e
m

e
r-

ro
li
e
is

e
n

k S

1 £  
b  2 G

ie
fs

e
re

i-

ro
li
e
is

e
n

Z
u
s
a
m

m
e
n

Januar . . . t 138278 31 345 254 324 73 534 497 481
Februar . . . n 130 811 35 276 251 921 63 242 481 250

V 152 675 46 013 271 385 64 677 534 750
April . . . . » 143 825 ■ 44 259 257113 77 804 523 001
Mai . . . . )) 144 474 45 123 268 953 85 642 544 192

Juni . . . . n 138 699 44 364 263 425 68 643 515131
Ju li . . . . )> 149 090 46 803 270 226 73 651 539 776
August . . . » 135 903 46166 280 784 76 587 539 440
September . . n 136 779 40 079 274 858 82 457 534 173
Oktober . . . )) 136 433 47 180 288 735 82 054 554 402
Novomber . . 133 927 46 102 237 646 76 992 544 667

Jan. bis Nov. 1896 )) 1540 900 472 710 2969 370 825 283 5808 263

„ „ „ 1895 1382 659 417 037 2635 188 843 509 5278 393

„ „ „ 1894 n 1462 543 404 469 2402 286 811791 5061 089

Terlichrswesen.
Wagengestellung im  Ruhrkohlenrevier fiir dic 

Zeit voin 1. bis 15. Dezember 1896 nach Wagon zu 10 1.

Datum

Es sind 

verlangt | gcstollt

Die Zufuhr nach den 

Rheinhafen betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

Elberfelder Iiczirko

aus dem 
Bezirk

n a cli
Wagon 

zu 10 t

Dczeinber

n
n
n
n
rt
n
n
n
n
n
n
»
ff
n
n

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

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

12 902 
12 363 
12 867 
12 869 
12 85S 
1005 

12 744 
3 673 

12 514 
12 587 
12 724 
12 922 

887 
12 327 
12 560

12 528
12 919
13 499 
13 424 
13 742
1027 

13 606 
3 944 

13 272 
13 432 
13 528 
13 950 

917 
13 078 
13 366

Essen

li
»

Elbcrfeld

n
n

Uulirort
Duisburg
Hochfeld

Rnhrort
Duisburg
Hochfeld

14 056 
4138 
18S5

43
17

Zusammen: 20 139

Zusammen: 156 902 166 232
Durchsclinittl.: 12 472 13 299
Yerlfaltniszahl: 12 490

Kohlen- und  Koksversand. Die Zechen und Kokereien 
des Ruhrreviers liaben vom 1. bis 15. Dezember 1896 
in 12V2 Arbeitstagen 166 232 und auf den Arbeitstag durch- 
schnittlich 13 298 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kolilcn 
und Koks beladen und auf der Eisenbalin zur Versendung 
gebracht, gegen 157 414 und auf den Arbeitstag 13 118 D.-W. 
in derselben Zeit des Vórjahres bei 12 Arbeitstagen. Es 
wurden deranach in der ersten Hiilftc des Monats 
Dezember laufenden Jahres auf den Arbeitslag 180 und im 
ganzen 8818 Doppelwagen oder 5,6 pCt. mehr gefordert 
und versandt, ais in derselben Zeit des Jahres 1895. Im 
Saarrevier betriigt der Versand an Kohlen und Koks auf 
der Eisenbahn vom 1. bis 15. Dezember des laufenden
Jahres .............................. 26 722 gegen 27 366 D.-W.,
in Oberschlesien.............  66 879 „ 62 99S „
und in den drei Bezirken

zusammen...................  259 851 „ 247 778 „
und war mitliin im Sąarrevier 644 D.-W. niedriger,

in Oberschlesien 3899 D.-W. hoher, und in den drei 
Bezirken zusammen gleichfalls 12 077 D.-W. hoher, ais 
in derselben Monatshiilfte des Jahres 1895.

Stand der Arbeiton des Dortmund-Ems-Kanals 
am 1. Oktober 1896. Die Kanalarbeiten sind soweit 
gefiirdert w ord en, dafs dereń Vóllendung gegen Ende des 
nachsten Jahres erwartet werden kann. Bis dahin mlissen 
noch ausgefiihrt werden: die Bewegung von 2'At Millionen 
Kubikmeter Krdmassen, dic meist gebaggert werden miissen; 
die Befestigung der Kanalboschungen mit Steinpackung auf 
Schotterunterlagen; dic Vollendung der fiinflSinswehre und der 
Suhlcuscnbautcn, von denen dieSchleuscn bei Borsum, Glecsen, 
Munster und Hęnrichenburg noch am weitesten zuriick sind, 

wahrend bei den tlbrigen 16 pchlcuscn nur noch die Thore 
und die Kollsehiitze einzubauen sind. Im Kinder Ilafen 

wird z. Z. ein 440 m langes Bohlwerk zur Uinschliefsuńg 
eines Zungenkais ansfiihrt. Dic Ausstattu' g mit Sehuppen, 
Kralinen und Eisenbahngleisen erfolgt im niichsten Jahre. 
Dic Ausgabcn liaben bisher 51 328 000 betragen.

(Centralbl. d. Bauverw.)

Langste ohne Aufenthalt durchfahreno Zug- 

strecke. Unter dieser Spitzinarke bcrichtet, nach der 
Zeitung des Yereins Dcutscher Eisenbahnverwaltungen, der 
„Engineer", dafs auf der Westbahn Tag fur Tag dic 
liingsten Wege von Ziigcn ohne Aufenthalt zuriiekgelegt 
werden. An jedera Tage legt der Cornwall-Eilzug, der 
um 10 Uhr 25 Minuten Paddington verlafst, die Fahrt bis 
Exeter, eine Strccke yon 310 km, ohne Aufenthalt zuriick. 
Diese Lcistung wird zwar von vercinzelten Leistungen iiber- 
troiren, aber es handelt sich dabei doch immer nur um 
Probefahrten, wie die 482 km lange Fahrt des vergangenen 

Jahres auf der Nordbahn oder gelegentliche Fahrten des 
Amerika-Sonderzuges zwischen Euston und Livcrpool, bei 
denen ohne Aufenthalt durchgefahren wurde. Eine tagliche 
Leistung im regelmafsigen Verkehr, wie sie auf der West
bahn ausgefiihrt wurde, ist indessen nach dem Gewahrs- 
inann anderweitig noch nicht errcicht worden. Am niichsten 
kommt ihr die Nordwestbahn mit den Fahrten zwischen 
Euston und Crewe, die aber um 58 km kiirzer sind, ais die 
der Westbahn. Nach dem Fahrplan soli der Westbahnzug 
10 Uhr 25 Minuten in Paddington abfahren und in Exeter um
2 Uhr 10 Minuten ankominen. Die durchschnittliche Ge- 
schwindigkeit von der Abfahrt bis zur Ankunft betriigt da- 
nach 83,2 km in der Stunde, eine Leistung, die wohl 
angesichts der aufserordentlichen Fahrgcschwindigkeiten auf 
den nijrdlichen Bahnen nicht iibermiifsig lioch klingen mag, 
aber unter Beriicksichtigung yerschiedener Umstiinde doch 
cin anderes Ansehen gewinnt. Der Zug fahrt nicht in dic 
Bristoler Station ein; er wird auf einer mii; zahlreichen 
und starken Krummungen behafteten Umgehungslinie um die 
Station herumgefuhrt, auf der er in den Krilinmungen nur 
init 16 km-Stundengeschwindigkeit fahren darf. Diese etwas 
iiber 1,5 km lange Umgehungslinie nimmt etwa 3 Minuten 
Fahrzeit in Anspruch. Durch diese Umgehung von Bristol 
wird also nicht an Zeit gewonnen; nur der Aufenthalt, der 
etwa durch fremde Ziige im Bahnhof herbeigcfiihrt werden 
konntc, wird yermieden. Die Linie von Bristol nach 
Exeter ist im grofsen und ganzen flach trassiert, aber die 

Ansteigung zu Wellington ist datur fiir den Betrieb um so 
beschwerlicher. Sie beginnt mit Steigungen von 1 : 163, 
1 : 132 und 1 : 103, um schliefslicli mit Steigungen von 

1 : 91 — 2 km lang — und 1 : 81 — 1,5 km lang — 
und endlich 1 : 126 — 1,5 km lang — den Gipfel zu
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erreichen. pierzu kominen an vcrschicdcncn Punkten Er- 
iniifsigungcn der Zuggeschwindigkeiten, wie beim Durehfahren 

iron Tautilon.
Der Berichterstatter berichtet nocli iiber die Piinktlichkeit 

des Zuges nacli eigenen Erfahrungeii, die sich auf eine mit 
Geneliniigung der Gesellschaft ausgefiilirte Mitfahrt griinden, 
auf der audere ais die gcwohnlichcn Schwierigkeiten niclit 

zu ttberwinden waren. Der Zug bestand aus 6 langen auf 
Drehgestellen ruhenden Korridorwagen, die insgesamt oltne 

Lokoniotive und Tender 140 t wogen. Die Fahrt wurde 
mit der Lokomotivc 1003 (Amazone) eine von Dcans vor- 
trelTlichcii Lokomotiven mit einfacher Triebaclise, ausgefiilnt, 
die umgebaut woiden war und ein 4 riidriges Drehgesteli 
erhalten halle. Ilire Cylinder lialten Abmcssungen von 
48xG l  cm erhalten, der Danipfdruck betrug 11,2 kg 
auf 1 qcm und die Ueizfliiclio 145 qm. Der Bericht
erstatter rulunt die Gleichinafsigkeit und lluhe der Fahrt. 
Der 105'/i Meilenzeiger — 170 km — wurde in 112 Min. 
53 Sek. von London errcieht; bis dahin waren durch 
einen Aufcnthalt an einem Signal 2 Minutcn verloren 

gegangen. In Batli wurde auf eine ziemliche Stręckc die 
Gescliwindigkeit auf IG Slundenkilomctcr vermindert. In 

Saltford fund eine weitere Geschwindigkeitsermiifsigung auf 
16 km durch ein Signal statt, sodafs wieder 2 Minutcn 
verloren gingen. Nach 2 Stunden 10 Minuten war der 
Zug in der Hohe der Station Bristol angekommen und hatte 
hier an 2-Minutcn Verspiitung. Der 161 Vi Meilenzeiger — 
260 km ■— wurde in genau 3 Stunden vou Paddington 
erreicht, dann fand eine Verzogerung an einer Stelle statt, 
wo Obcrbauarbcitcn im Gange waren. Auf dem Wellington- 
Anstieg ging die Gescliwindigkeit bis auf 56 km herunter. 
Im ganzen brauchte der Zug trotz dreier Sigrialaufenłhalte 
eines Aufenthaltes wegen der Oberbauarbeiten und der Ver- 

langsamung der Fahrt um und durch Bristol 3 Stunden 
36 Minuten und 43 Sekunden. Die Maschine kam in 
bester Verfassung in Exeter an, die Lager waren kiilil ge- 
blieben. Zweimal wurde wąhrend der Fahrt Wasser aus 

I Trijgen aufgenormnen. Die Stetigkeit und Gleichmiifsigkeit 
der Zugfahrt wird vom Bericłiterstatter ganz besónders an- 
erkannt; aucli bei dcm Durehfahren yon Kriimmungen 
traten Ungleichmiifsigkeiten niclit ein. Die Ruckfahrt des 
Berichterstatters mit dem Gegenzug ergab ungefiihr gleichc 
Resultate; ebenso befriedigend war die Leistung bei einer 
zweiten Versuchsfahrt.

Die elektrischen Eisenbalmcn 1895 und  1896. 
Nach dem vom Direktor Polle in der Wanderversammlung 
der deutschen Architekten- und Ingęnieurvereine gehaltenen 
Vortrage, wclcher in der Ztg, d. V. deutseher Eisenbahn- 
Yerwaltungen verofTentlicht ist, wird in Belgien eine 
zuyerliissige Statistik Uber die elektrischen Eisenbalinen 
gefUhrt, der die nachfolgenden Angaben entnommen sind.

Die Zahl der in Europa im Betriebe stehenden 
elektrischen Bahnen ist im Jahre 1895 von 70 auf 111 
gestiegen, die Gesamtlange von 700 auf 902 km, die 
Leistuiigsfahigkeit der Centtalen von 18 150 auf 25 095 
Kilowatt und die Zahl der Motorwagen von 1236 auf 1747. 
Deutschland ist auf diesem Gebiete den andercn europaischen 
Landem mit 406 km weit iiberlegen. Ihm folgt Frankreich 
mit nur 132,'Grofsbritannien und Irlaiid mit 107, Oesterreich- 
Ungarn mit 71, die Schweiz mit 47, Italien mit 40 km. Die 
Kilometcrzahl fiir Serbien, Rufsland, Belgien, Spanien liegt 
aufsteigend zwischen 10 und 30 km, wiihrend Schweden- 
Korwegen, Bosnien. Rumilnien, Holland, Portugal nur 7,5

bis 3 km aufweisen. Noch keine elektrischen Bahnen 
finden sich in Diiiiemark, Bulgarien und Griechenland.

Von diesen 111 Bahnen wenden 91 das oberirdische 
Stromzufiilirungssystem an. eine kleine Zahl die utiler- 

irdische Stroinzufuhrung, wiihrend 8 sich der Ąkku- 
mulatoren bedienen.

Der Vortragende fiigt hinzu, dafs in der ersten Iliilftc 
des Jahres 189G eine grofse Zahl von Bahnen, die 1895 
noch im Bau standen, fertig geworden scien, sodals sich 
d'e Gesamtlange vielleicht verdoppelt liabe. Es gewinuo 
den Anschein, ais ob fiir die nachsten Jahre ein Anwachsen in 
gleicliem Mafse in Aussicht stiinde. Es sei dalier wolil 
keine zu kiihne Behauptung, dafs in wenigen Jahren die 
orste Milliaide in Europa in elektrischen Bahnen angelegt 
sein wtlrde. An diesem Aufschwung sei deutsche Industrie 
und dcutsches Kapitał in crster Linie beteiligt. Yon 
Vorteil sei der deutschen clektrotechnischen Industrie fiir 
ilire auslandischen Bahngeschiifte dabei der Umstand ge- 
wesen, dafs unsere rheinisęh-wcstfulisęlien niittenwerlcę schon 
seit einem Jahrzehnt mit ihrem Oberbau fiir Strafsenbahneil 
den Weltmarkt versorgen. In gleicher Weise riistetcn jetzt 
unsere deutschen Elektrizitiitsfirmeii und Gesellschaften 

elektrische Bahnen von der Dampfmaschine an bis zum 
kleinsten Isolationskorpęr aus. Unscicn deutschen Kessel-, 
Mascłiinen- und Wagenfabriken sei liierdurch ein neues, 

lohnendes Absatzgcbict eroflnet worden.

Yercine und Vorsammliin||n.
Generalversammlungen. Helios, Akt.-Ges. fiir 

elektrisches Licht  und Telegraplienbau inEhren- 

feld und Koln. 8. Jan. 1897, naclim. 3 Uhr, im 
Geschaftslokalc der Gesellschaft zu Ehrenfeld.

U n i o n ,  A k t ie n ge s c 11 s cli a f t fiir Berg ba u, 

Eisen- u. Stahl-Industr ie zu Dortmund 9. Jan. 
1897, vorm 11 Uhr, zu Dortmund, im Direktionsgebaude 

der Gesellschaft.
W e r s c h e n - W e i fs e n f e 1 s e r B r a u n k o h 1 e n - A k t i e n- 

Gcsellschaft in Weifsenfels a. S. 12. Januar 1897, 
naclim. 31/2 Uhr, im Ilestaurant „Zum Bad** in Weifsen

fels a. S.
De utsch - O ester rc ichisch e Mannesmann- 

rohren-Wcrke,  Berlin. 14. Januar 1897, naclim. 
2‘/2 Uhr, im Sitzungssaale der Deutschen Bank zu Berlin, 

Behrenstr. ISTr 9.
Berghau - G esellschaft „Ho l l and ^ ,  Wattcn- 

scheid. 15. Januar 1897, naclim. 3 Uhr, im Hotel 
Uarlmanu (Berliner Hof) in Essen-Ruhr.

Akt ien - Gesel lschaft  Steinkohlen - Berg werk 
Nordstern. Essen. 16. Januar 1897, naclim. 3 Uhr, 
im Berliner Hof (Hartmann) zti Essen a. d. Rnhr.

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

KI. 1. 9. Miirz 1896. M. 12 650. Setzmaschine
m it intermittierendem Wassereintritt aus einer 
Druekleitung. Karl J. Mayer, Barmen.

K I. 14. 23. April 1896. 11. 17 229 Dainpf-
turbine m it mehrfaclier Dampfausdehnung. Robert 
llewsoii, 314 Montgomery Street, u. Whyte & de Ronie, 
136 Main Street, San Francisco, V. St. A.; Yertr.: Franz 
Wirth und Dr. Rich. Wirth, Frankfurt a. M.

KI. 24. 4. Mai 1S96. T. 4944. KoMenstaub.
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feuerung fur Siemens-Generativofen. Tiiimnler, Stamm- 

scluiltc & Co., Śchwicntochlowitz, O.-S.
KI. 13. 6. Novcmber 1895. Sc-li. 11 114. Dampf-

iiberhitzer-Anordnung fiir Flammrohrkessol. Willi. 

Schmidt, Ballcnstedt a. II.

Gebrauchsmuster-Eintragungen.

KI. 13. Nr. 05 81U 28. Miirz 1890. W. 3944.
Rolirenkessol m it Peuor- und  Wassorrohrcn. J. W. 
1C. Wilku, Braunscliweig, Frankfurterśtr. 2.

KI. 13. Nr. 65 945 28. Oktober 1896. M. 4649.
Wasserstand m it Selbstsehlufs durcli gekuppelto 
Kolbonventile m it unterer und seitlichcr Dichtung. 

Emil M ii ller, Ainoneburg bei Biebrich a Rh.
KI. 13. Nr. 65 978. 22. Okt. 1.896. B. 7147.

Dampferzeuger aus einem Rohrenkessel und  einem
von don abziehendon Heizgasen bespiilten Dampf- 

sammler. C M. Busclunanii, Berlin, Konimandantenstr. 89.
KI. 47. Nr. 65 817. 27. Juli 1896. V. 1025.

Schmiervorrich.tung fiir hin- und  horgehendo 
Maschincntoilo aus zwoi ineinander steckenden, 
einorsoits an einem festen Punkt, andererseits an 
dem zu sehmierenden Teil drehbar befestigten 
Rohron. Vietoria-Falirrad -Werke vorm. Frankenburger 
und Ottenstein, Akt.-Ges., Niirnbcrg.

KI. 47. Nr. 65 907. 23. Oktober 1896. K. 5843. 
Rohrverbindung mittels KuppelmufFo, Ueberwurf- 
Mutter und  auf die Rohr-Enden aufgeschraubten 
MuiFen. L. ?. King, Cincinnati; Yerlr.: Karl Er. Reichelt, 
Berlin NW„ Luisenstr. 26.

KI. 78. Nr. 65 843. 8. Xovember 1896. W. 4712. 
Impriignierter Ziindstreifen, welclior in  gewissen 
Abstandon beiderseits m it Ziindmasse verschen ist. 

Karl Wolf, Zwickau i. S.
D e u t s o h e  R e i c h s p a t e n t e .

KI. 5. Nr. 88 513. Gesteins-Drelibohrmasehino 
m it kydraulischor Langsbewegung des Bohrers. 

Yon Siemens & llalske in Berlin. Yom 31. Miirz 1895.
Die Maschine besitzt ein zwischcn einem rotierenden 

Druckwasserrolir und einer rotierenden Fiihrung angeordnetes 
und vod dieser ebenfalls gcdrehtcs Bohrrohr, welches an 
zwei Stel 1 en gegen das Druckwasserrolir abgedichtet ist, um 
zwei Dnickriiume zu schaffen.

KI. 13. Nr. 89 038. Rohrreinigcr Yon Gebr. 
Commichau in Magdcburg-Sudenburg. Yom 9. Miirz 1895.

Der Schaft des Rohrreinigcrs ist mit einem schraubcn- 
formigen Sclilitz versehcn, in welchen die Borsten des 
Reiuigers eingesetzt und in welcliem sie durch Anziohcn 
einer Mutter zusammcngeschoben und festgeklemmt werden. 
Um ein Auscinandergehen des Scłiaftes zu vcrhOten, sind 
Ringe zwischen den Borsten aufgcsteckt.

KI. 35. Nr. 88 463. Eangvorricłitung fur Eorder- 
korbe. Von Albert Pciist in Wernigerode und Eduard 
Tewis in Frose bei Ascliersleben. Yom 11. Sept. 1895.

Dic Yorrichtung wirkt mittclst keilartigcr Verstiirkungen, 

welchc an drehbaren Scheiben angebracht sind und bei ge- 
wiihnlichein Betriebe ohne Reibung in den Schlitzen der 
Flihrungsschienen gleiten, beim Seilbruch aber in dic Schlitze 
hineingedrangt werden und den Ealirkorb festbremsen.

KI. 35. Nr. 88 609. Zwanglaufige Kupplung der 
Bremse m it dem Umsteuerungs- und  Anlafswider- 
stand elekttiseb angetriebener Fórdermaschinon. 
Yon C. Hoppe in Berlin. Vom 11. Juli 1895.

Auf einer Welle ist ein mit Gelenk verseliener dreli-

barer doppelarmiger Hebel angeordnet, dessen einer Ann 
mit der Bremse verbunden ist, wahrend der andere Arm 
in einem Schlitz derart gefuhrt wird, dafs zuniichst der 
Hebel eine Bewegung in seiner Ebene ausfUhrt und dabei 
die Bremse allmahlich liiftet, dann aber durch den Fiihrungs- 
sclilitz reclits oder links abgelenkt und mit einem Hebel 

gekuppelt wird, der den Stroni ein-, den Aniafswiderstand 
dagegen slufenweise ausschaltet.

KI. 35. Nr. 88 628. Aufsetzvorrichtung fiir 
Forderschalen. Von Louis Wilmotte in Seraing, Belgien. 
Yom 21. August 1895.

Die Fiirderschale setzt sich auf Tragstiitzeii auf, welche 
auf ihren Lagerflachen eine derart walzende Bewegung aus- 
fiihren konnen, dafs die entsprechend gekrUminten Trag- 
fliichen fiir die Forderschale unter letzterer sich fortziehen 
lassen. Zur Unterstutzung der Triiger sind an den zum 
Drelien der letzteren dienenden Aclisen Arme mit Rollen 
angebracht.

Marktbericlite.

Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 28. Dez. 
1896, aufgestellt von der Biirsen-Kommission.

Kohlen,  Koks und Briketts. 

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas- und Flammkohle:

a) Gasforderkohle...................... 10,00— 11,00
b) Gasflammforderkohle . . . 8,50— 9,50 „
c) Fiammforderkohle . . . .  8,00— 8,50 „
d) Stuckkohle..........................  12,00— 13,00 „

e) Halbgesiebte.....................  11,00— 12,00 „

f) Nufskohle gew. Kom I)  _ 11)50_ 13 00

„ III . 9,75-10,50 „
„ „ IV . 8 ,50-  9,50 „

g) Nufsgruskohle 0— 30 mm . 6,25— 7,00 „
„ 0— 60 „ . 6,75— 7,50 „

h) G ruskohle...........................  5,00— 5,75 „
II. Fettkohle:

a) Forderkolile...........................  8,50— 9,00 „
b) Bestmelierte Kohle . . . 9,30— 10,00 „
c) StUckkohle..........................  12,00— 13,00 „

d) Nufskohle, gew. Kom I j  11)00_ 1300

»  » » )
„ „ III . 9,50-10,00 „

« „ IV . 8 ,50-  9,00 „
e) Kokekohle 7,00— 8,00 „

III. Magere Kohle:
a) F o rde rko lile .....................  7,50— 8,50 „
b) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgchalt. 9,00— 11,00 „
cj Stuckkohle.......................... 11,50— 13,00 „

d) Nufskohle Korn I . . .  16,00 — 18,00 „
„ „ I I  . . .  18,00— 20,00 „

e) Fordergrus........................... 6,25— 6,75 „
f) Gruskohle unter 10 mm . . 4,50— 5,50 „

IV. Kokę:

a) Ilochofenkoke.................... 13,00 „
b) Giefsereikoke....................  15,00— 15,50 „

c) Brechkoke I und II . 15,00 —16,00 „
V. Briketts:

Briketts je nach Qualitiit . . 9,00— 12,00 „



Bei anhaltend fester Marktlage Nachfrage ungcmein 
lebhaft. NficUsle Borsen - Versammlung findet am Montag, 
den 25. Jan. 1897, naclun. 4 Ulw, iin Berliner llof (Hotel 
Hartmann) statt.

C. Belgischer Eohlenmarkt. Brlissel. Die bis- 
herige recht feste Haltuug des hiesigen Kohlenmarktes hat 
aucli in den lctzten 4 Wochen keine nennenswerte 
Aendernng eifahren. Wena aucli die Verladungeii ay 
Hausbrandkohlen iufolgę des inzwischen eingetretenen mehr- 
fachen Witterungsweclisels niclit ganz den Erwartungen 
enlsprachen, welche die Zechen bei Beginn des laufenden 
Monats hegten, so gelangt doch die tagliche Produktion 
sofort zum Vcrsand und hat keine Zeche gegenwiirtig 
einen griifseren Lagerbestand. Dagegen erfreuen sich die 
Feinkohlen, und besonders die lines ł/ 2 grasses einer selir 
regeh Nachfrage und hat daher das gemeinschaftlich fiir 
den Verkauf dieser Kohlensorte eingerichtete Comptoir du 
Centrę beschlossen, fiir die Abschllisse, welche demniiclist 
zu erneuern sind, Aufbesserungen von mindestens 0,50 Frcs 
per Tomie zu verlangen. Fiir die giinstige Lage des Feiri- 
kohlenmarktes ist es im ubrigen selir bezeichnend, dafs 
die Ziegelstein- und Kalkfabrikanten, welche frulier ihren 
Jahresbedarf erst bei Beginn des Frlihlings abzuschiiefsen 
pflegten, sich schon jetzt zu decken suclien.

Ebenso hat der Versand an Feinkohlen fiir Eiscn- und 

(ilasindustrie an Lebliaftigkeit nicht abgenommen und ist 
eine Stockung nach dieser Richtung nicht zu befiirchten, 
da beide Industrieen mit Arbeit reichlich verselien sind. 
Verhandluugen hinsichtlich Erueuerung der meislens ani
1. April 1897 ablaufenden Abschllisse haben bis jetzt noch 
nicht stattgefunden, jedoch ist man aligeniein der Ansicht, 
dafs die Zechen auf einer Preiserhohung von mindestens
0,50 Frcs. per Tonne bestehen werden. Dic bisherigen 
Preise von 8 Frcs. fiir poussiers, 10 Frcs. fur fines de 
machinę und 12 Frcs. fiir tout-venant sind allerdings so 
niedrig, dafs die siimtlicli unter selir ungiinstigen Forderungs- 
verhiiltnissen arbeitenden Zechen des Bassins von Mons 
kaum auf ilire Gestehungskosten kommen konnen.

Eiii Riickblick auf die im Laufe dieses Jahres vorge- 
gaugene Yerschiebung der Preise ergiebt sofort, dafs bis 
jetzt nur diejenigen Zechen von der besseren Marktlage 
Nutzen gezogen haben, welche selbst Koks oder Kokskohlen 
produzieren. Die Abschliisse in Hausbrandkohlen wurden 
bekanhtlich im April fiir Jahresdauer gethiitigt und liiingt 
eine Aufbesserung der bisherigen Preise vollstiindig von 
der mehr oder minder grofsen Strenge des diesjahrigen 
Wiuters ab; fiir die Feinkohlen ist die Situation beinahe 
analog, da die Zechen ebenfalls — wie bereits oben 
gesagt — zu den alten Preisen bis Ende Miirz und teil- 
weise sogar bis Ende Juni 1897 liefern miissen.

Der vergleichendeu Statistik iiber die Ein- und Ausfuhr 
wiihrend der ersten 11 Monate des verflossenen und des 
laufenden Jahres entnehmen wir, dafs die Einfuhr um 
147 480 t gestiegen ist, wiihrend die Ausfuhr in der 
gleichen Periode um 131 900 t abgenommen hat. Der 
Export nach Luxembjirg und den Niederlanden ist zwar 
etwas gestiegen, jedoch ergiebt sich fiir Frankreich 
ein Minus von 202 000 t und fiir Deutschland ein 
Minus vou iiber 50 000 t. Im niichsten Jahre wird 
bhne Zwei lei eine weitere Verminderung des Exportes 
nach Frankreich zu konstatieren sein, da es den dortigen 
Zechen infolge der peit einiger Zeit eingcfiihrten selir

billigen inneren Tarife gelingeii wird, die belgisehe Konkurrenz 
fiir gewisse Kohlensorten vollstandig zu verdriingeti.

Wie in den Naclibarlandern, so ist auch in Belgien 
der Koksmarkt aufseroidenllich fest. Es ist sogar ein-
eritschiedener Koksmangel zu verzeichnen, welclieru leider 
niclit durch Bezug vom Auslande abgeholfen werden kann, 
da es auf der einen Seite dem deutschen Syndikate kaum 
gelingl, den inliindischen Bedarf zu decken, und anderer- 
seitś der Bezug von englischem Koks des liohen Preises
halber nicht in Belracht kommen kann. liinjge Hochofen 
haben thatsachlieh infolge ungeniigender Zufuhr ihren
Betrieb zeilweise einschranken miissen und vernimmt man
ferner in der lctzten Zeii selir oft Klagen: iiber die geringe 
Qualitiit des gelieferten Koks, was allerdings nicht aus- 
bleiben konnie, da bei den {jegenwiirtigen Verhaltnissen 
der Fabrikant selbstredend weit melir auf eine moglichst

hohe Produktion ais auf die gute Qualitiit des Erzeugnisses 
sieht. Die letzten Abschliissc, welche die Hochofenwerke 
mit dem liiesigen Syndikate gethiitigt haben, laufen grofsten- 
teils am 31. Juni ab und wird bei Erueuerung derselben 
sicherlich eine der allgemeinęn Marktlage entsprechende
aber miifsige Erliohung — man spricht von 2 Frcs. per 
Tonne — des bisherigen Preises von 15,50 Frcs. ein- 
treten; man verhehlt sich ubrigens nicht, dafs bei dem
gegenwiirtigen Koksmangel ohne Bestehen des hiesigen
Syndikats die Preise selir rasch auf 25 Frcs. steigen 
wurden und sehen viele Verbraticher erst jetzt ein, dafs 
ein vom richtigcn Standpunkte geleitetes Verkaufssyndikat 
von ebenso grofser NUtzlichkeit fiir den Konsumenten ais 
fiir den Produzenteu ist. Jedenfalla ist der Koksverbrauch 
in Belgien seit einem Jahre sehr gewachsen und ist ein 
weiteres Steigen infolge Anblasens einiger neuer Hochofen 
zu erwarten.

Was endlich den Brikettmarkt betrilTt, so ist die 
Haltuug desselben immer noch niclit befriedigend, trotzdem 
die Preise etwas angezogen haben. Die hiesigen Fabrikanten 
sind liauptsąchlich auf den Expori angewiesen und kann 
eine bessere Koojunklur nur durch starkę Hebung der 
Ausfuhr eintreten Kiirzlich fand seitens der belgischen 
Marinę eine Vergebung von 3 Loosen Briketts ;i 3800 bis 
5000 t statt, und offerierten die Societi? des Agglomeres 
de Chatelineau, die Socićte des Charbonnages de Mariemont 
und die Socidtć des Agglomórćs de Charleroi je ein Loos 
zu den frUheręn Preisen von IG,95 bis 17,05 Frcs. 
per Tonne franko Ostendę.

P c r s o n a 1 i e n.

Der Bergassessor Peters in Oker ist zum Htttten- 
inspektor ernannt.

Der Bergassessor v a n Gem ber ist aus dem Staats- 

dienste ausgeschicden.
Der Bergassessor Wachsmann ist dem Revierbeamten 

des Bergrevieis Ost-Beuthen ais technisclicr 11 ii 1 fsarbeiter 
iiberwiesen.

Die Bcrgbaubenissenen Stein aus Dusseldorf und Griiff 
aus Aachen sind zu Bergreferendaren ernannt.

Gestorben:

Geheimer Bergrat und Oberbergrat Moecke. Mitglied 
des Kgl. Oberbergamts zu Dortmund. (S. Nachruf an der 
Spitze dieser Nummer.)
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