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In Vcrfolg der in der letzten Nummcr mitgeteilten 

tclegraphischen Vorstcllung bei dem Ilorrn Minister der 

offpntlicben Arbeiten hat der crste Vorsitzcndc des 

Vereins fiir die bergbaulichcn Interessen im Oberberg

amtsbezirk Dortmund, Goh. Finanzrat Jenckc, cinc ein- 

geliende Unterredung mit dcm Herrn Minister gehabt, 

deren Ergebnis naehstehend zusammengefalśt ist:

„Der Wagenmangcl, welcher auf allen Linien des 

Staatsbalmnetzes besteht, ist — nachst der die Er- 

■wartungen ubersteigenden allgemeinen Zunahme des 

Verkcbrs — vorzugsweise mit darauf zuriickzufiibren, 

dafs auf aufserprcuisischen deutsehen und auf benach- 

barten ausliindischen Babnen gleiclifalls starker Wagcn- 

mangel lierrsclit und dic preufsischen Wagen daher dort 

zuriickgehaltcn werden. Eine Yorzugsw reise Gcstcllung 

der Wagen an die Rubenindustrie findet nicht statt, 

auch fiir diese sind Verhaltniszahlen fcstgcstellt und 

wird dieselbe durch den Wagenmangel mit betroffen, 

ebenso dic Braunkoblendistriktc. Grofse Bestellungen 

des Betricbsmaterials, der Leistungsfiihigkeit der Fabriken 

entsprechend, sind teils sclion yergeben, teils in Vor- 

bereitung. Bis 1. April 1898 ist die Leistung der 

Fabriken voll in Anspruch genommen. Es bleibt kein 

Mittel unversucht. welches zur Abschwiichung des an- 

erkannten Notstandes fiibren kann."

Die Erklarung, dafs Yerhaltniszablen nunmehr fiir 

alle Versender von Masscngut festgestellt sind, wird im 

hiesigen Revier gewifs mit Befriedigung aufgcnommen 

werden. Zu wiinschen bleibt, dafs ilire Anwendung  

der Feststellung iiberall auf dem Fufse folgt und dafs 

der bei der Neuheit der Mafsregcl gebotene Spiclraum

Zum Wagenmangcl.

fiir die Anordnungen der Dircktioncn nicht dennoch 

Weiteruhgcn im Gcfolge hat. Die Bcschleunigung des 

Wagęnumlaufes ist auch Gegenstand des nachstchendcn 

dringenden Ministcrial-Erlasscs:

„Da die O-Wagcngestellung in den Kohlenrcvieren 

an der Rulir und in Obcrschlcsicn seit einigen Tagen 

auffallende Ausfalle zeigt, die durch die Steigerung 

des Verkchrs allein noch niclit erkliirt werden konnen, 

so ist mit allen Mitteln dic bcstmoglichc Ausnutzung 

der Wagen sicher zu stellen und die Leistung des Be- 

triebes den aufserordcntliclien Anforderungen entsprechend 

sofort auszugestaltcn, fiir unvcrziiglicbstc Zufiihrung 

aller irgend entbchrlichen Wagen nacli den Kohlen- 

rcvicren sowie fiir schleunigste Bewegung aller O-Wagen 

uberhaupt zu sorgen. Bctriebswagcn sind fiir Bauzwecke 

niclit mehr zu ycrwenden. Soweit eine Ausnahme liicr- 

von dringend notwendig, ist gemiifs des Erlasses vom

14. Oktober 1895 zu bcrichten. Dic Vcrwendung der 

Wagen sowie dic Betricbsleistung in.Bczug auf die 

Bewegung aller. O (beladen odcr leer) ist durcli iirtliche 

Untersuchungen sorgfaltigst zu libcrwachcn. Befund- 

berichtc in kurzer Darstellung sind mir in Abscbrift 

yorzulcgen. Die Dircktioncn Essen, Magdeburg und 

Kattowitz wollen sofort geeignete Kommissare in die 

Zufiihrungsgcbicte senden und mir berichtcn, ob und 

wrclche Anstiinde sich etwa in Bezug auf die Ver- 

wgndung der Wagen oder deren Bewegung ergeben haben/' 

Die Volimacht an die Direktionen Essen, Magdeburg 

und Kattowitz zur Entsendung von Kommissarcn in die 

Zufiihrungsgebiete giebt der Vermutung Raum, dafs von 

der oben beriihrtcn Bcfugnis der Direktionen zur An-
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w en d u n g  der Verhaltniszahlen niclit iiberall in gleicliem 
Umfange und mit der gebotenen Schnclligkeit Gebrauc.i. 
gemacht worden ist. K . E.

Die Beschiiftigung ron jugendlichen Arbeitern 
und Arbeiterinnen sowie sonstige Arbeiterrer- 
hiiltnlssc auf den Bergwerken, Salincn und Auf- 
bereitungsanstalten Deutsclilands wiihrend des 

Jahres 1896.

Aus don soeben erschicncnen „Amtlichen Mitteilungen 
aus den Jahresberichtcn der Gewerbe-Aufsichtsbcamtęn'*’, 
Jahrgang 1896, sowio aus den im Wortlaut heraus- 
gegcbonen „Jahresberichtcn der Koniglich Prcufsischen 
Regierungs- und Gewerberatc und Bcrgbehordcn fiir 
1896“  sind folgende den Bergbau betreffende Angaben 
von Interesse: (Vergl. dazu „Gliickauf" Nr. 32 vom 
8. August 1896, wclche die entsprechenden Angaben fiir 
1895 enthiilt.)

I. Proufson.

A. Ju g e n d l ic h e  A r b e ite r  und A rb e ite r in n e n .
Gegen 1895 ist die Zahl der Gcsamtbelegschaft um 

14 078, die der jugendlichen Arbeiter um 798 gestiegen, 
dagegen die der Arbeiterinnen*) um 164 ziiriickgegangen.

Es betrug die Zahl:
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im Jahro 1805 . . . . 10 546 45 10 591
* 1890 . . . . 11326 63 11 389

dayon entfallen auf:
20‘2 Steinkohlenbergwerke im Jahre 1895 . 6418 _ 6 418
209 » 1896 . 6 852 2 6 854
106 liraunkohlrnbergworke ,, 77 1895 . 474 1 475
107 i) 1896 . 476 2 478
219 Erzbergwerke u. Auf-

bereitungsanstalten n 1895. 3 274 43 3 317
232 Erzbergwerhe u. Auf-

bereitungsanstalten ,, n 1S96 . 3516 59 3 575
123 sonstige Werke ,, 77 1895 . 380 1 381

H i „ n 1896 . 482 — 482

auf den:

Oberbergamtsbezirk Dortmund im Jahre 1895 4 949 — 4 949

» » n n 1896 5169 2 5 171
n Bonn » 71 1895 3 058 2 3 060

•i „ 71 71 1896 3 363 13 3 376
„ Breslau 7) » 1895 1268 — 1268
.*? n >7 17 1896 1399 — 1399
„ • Halle- 77 77 1895 906 34 940
»  n >1 ii 1896 990 45 1035

Clausthal » 77 1895 365 9 374

»  J) n 77 1896 405 3 408
Arbeiter mann], Cfeschlechts 71 1895 10 051 45 10 096

n  r> » 71 1896 10 804 63 10 S67
„ weibh „ 71 77 1895 495 — 495

9  i> » -•» 77 1S96 522 — 522
unter Tage bcschaft. mannl.

Arbeiter n 1S95 — _ 726
unter Tage beschsft. mann).

Arbeiter 1896 __ — 815

Unter „Arbeiterinnen” sind hier nur die weiblichen Arbeiter 
il b or 16 Jahro verstanden, wahrend die unter 16 Jahren hei 
den .JugeiidUchen Arbeitern" mit einbegrilTen sind.

Es betrug die Zahl:

der i

16—21
Jahre

i-rbeiter

1 b- 
uber21
Jahre

nnen

Zus.

im Jahre 1895 ..................... 3566 4868 8434
,  » 1896 ..................... 3423 4847 8270

davon entfallen auf:

71 Steinkohlenbergwerke im Jahre 1895 . 1917 2402 4319
75 ii 1896 . 1785 2461 4246
92 Braunkohlenbergwerke „ 17 1895 . 173 463 636
93 „ „ 77 1896 . 173 479 652
92 Erzbergwerke u. Auf-

bereitungsanstalten „ 77 1895 . 1469 1991 3460
92 Erzbergwerke u. Auf-

bereitungsanstalten „ 71 1896 . 1461 1902 3363
3 sonstige Werke „ 11 1895 . 7 12 19
2 »  ,, n 77 1896 . 4 5 9

auf den:

Oberbergamtsbezirk Breslau im Jahre 1895 3152 4246 7398
n  ii 71 „  1896 2937 4258 7195
„  Halle )) „  1895 167 393 560
77 77 11 „  1896 160 416 576
„  Bonn 71 1895 238 214 452

77 V 77 „  1896 317 162 479
„  Dortmund 77 „  1895 5 7 12
»  77 » „  1896 4 7 11
M Clausthal 77 „  1895 4 8 12

17 77 17 „  1896 5 4 9

An der Gcsamtzahl der jugendlichen Arbeiter ist das 
weiblichc Geschlecht mit 4,6 pCt. gegen 4 ,7 "pCt. im 
Jahre 1895 beteiligt.

Die Z u - un d  A b n ah m e bei den Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeitern an sich und im Yergleich mit 
der Zu- und Abnahme der Gcsamtbelegschaft ergiebt 
sich aus nachstehendcr Tabelle:

Im  Oberbergamtsbezirk

Zus.

Breslau Halle
Claus-

thal
Dort
mund

Bonn

Die Gesamtbelegschaft 
betrug in 1895 . . 

in 1896 ......................

mithin in 1896 mehr . j

DieZahld.Arbeiterinnen 1

stieg (flel)in 1896 um |
DieZahld.jugendlichen ( 

Arbeiter stieg in 1896 S 
u m ........................... (

87 089 
89 8“ 6 
2 797 

3,2% 
- 2 0 3  

-2 ,8%

131
10,3%

42 619
43 837 

1218 

2,9%
16

2,9%

QK

10,1%

10 981 
11932 

951 
8,7%
- 3

34

10,0%

157 166 
164 090 

6 924 
4,4% 

— 1

222
4,5%

80 800 
82 988 

2188 
2,7% 

27 

5,90/o 

316 
10,30/c

378 655 
392 733 

14 078

3,7%
— 164

- 1 ,9 %

798
7,5o/0

Von der Gcsamtzahl der beim Bergwerks- etc. Be- 
triebe, soweit er der Aufsicht der Bergbehijrdcn unter- 
Steht, im Jahre 1896 durchschnittlich beschiiftigten
Arbeiter betrug die Zahl:

der

Arbeite

rinnen

der
jugend

lichen
Arbeiter

pCt. pCt.

1,5 2,4
„ Braunkohlenbergbau........................... 2,1 1,5
., Erzbergbau........................................... 5,3 5,6
„ Dachschie ferbergbau...................... — 5,6
„ Salzbergbau und beim Salinenbetriebe 0,1 1,7

im Oberbergamtsbezirk Breslau . . . . 8,0 1,6
„ Halle . . . . 1,3 2,4

„ Clausthal . . . 0,1 3,4
„ Dortmuud . . . 3,2
,, ,  B onn ...................... 0,6 4,1

2,11 2,9
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Nacli der amtlichen Łohnstatistik hat das vcrdiente 
r e in e  L o h n  im Jahre 1896 auf eine Schicht im Durch
schnitt betragen:
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B e i m  S t e i n k o h l e n b e r g b a u :

in  O b e rs c h le s ie n ................................................. 2,49 0.90 0,86
in  N ie d e r s c h le s ie n ........................................... 2,49 1,25 0,95
im  Oberbergamtsbezirk D ortm und  . . . 3,29 — 1,13
au f den staatlichen Saarbriicker G ruben . 3,28 — 0,99

B e i m  B r a u n k o h l e n b e r g b a  u :

im  Oberbergamtsbezirk H a l le .........................

B e i m  E r z b e r g b a u :

2,56 1,40 1,31

der Mansfeldschen Gewerkscliaft. . . 2,«0 — 1,05
des O b e r h a r z e s ................................................. 2,07 — 0,67

B e i m  S a i z b e r g b a u :

im  Oberbergamtsbezirk lla lle  . . . . 3,4S — 1,17

Trotz der Zunahme der Gcsamtzahl der jugendlichcn 
Arbeiter ist in cinigen Bergrevieren cin Riickgang der 
jugendlichen Arbeitskrafte (‘ingetreten, was mehrfach auf 
die im Vorjahre schon erwahnte Abneigung der Arbeit- 
gebor zuriickgefiihrt wird, sieli den Bestimmungen iiber 
dic Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter zu unterwerfen.

Im allgemeinen aber haben sich nach den Berichtcn 
die Arbcitgeber an die Ilandliabung der Bestimmungen 
des Reichskanzlers vom 1. Februar 1895 „iiber die 
Beschiiftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlcn- 
bergwerken" gewohnt; auch haben die Oberbergamter 
haufiger von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht, dic 
Werke in gewissen Fallen auf Antrag von der Angabe 
des Beginns und des Endcs der Pauscn in der nach 
§. 138 der Gcwerbcordnung zu crstattenden Anzeige 
und dem a. a. O. vorgcschriebenen Aushang zu entbinden.

Die Veranderung der Zalil der Arbciterinnen ist in 
den einzelnen Obcrbcrgamtsbezirken cinc selir ungleich- 
mafsige gewesen; wahrend z. B. im Berichtsjahr im 
Oberbergamtsbezirk Breslau 203 Arbciterinnen weniger 
ais im Vorjahr. beschiiftigt waren, stieg die Zahl der- 
selben in Bonn um 27 und in Halle um 16.

Fiir dic Zunahme in den beiden letztgenanntcn Be
zirken sind keine besonderen Grunde vorhanden; wohl 
aber ist im crstgenanntcn Bezirk der Grund fiir die 
starkę Abnahme von 2,8 pCt. in der Bestimmung unter
I. 5 Abs. 3 der Bekantitmachung des Reichskanzlers 
vom 24. Marz 1892 (betr. die Beschiiftigung von 
Arbciterinnen auf Steinkohlenbergwerken, Zink- und 
Blcicrzbergwerken und auf Kokereien im Regierungs
bezirk Oppeln) zu suchen, wonaeli neue Arbciterinnen 
nach dem 1. Oktober 1893 zur Beschiiftigung in Tag- 
und- Nachtschichten nicht mehr angenommen werden 
diirfen; eine dauernde Uebertragung der Nachtarbeit

an mannliche und der Tagarbcit an weibliche Arbeiter 
ist aber ausgeschlossen.

B. S o n n ta g sru h e .
Dic Bestimmungen iiber die Sonntagsruhe haben sich 

ebenfalls mehr und mehr cingclcbt; nur in einem Fali 
berichtet der Revicrbeamte — wie aucli schon im Yor
jahr — , dafs die Befolgung der Vorschriften bei Regelung 
der Ruhezeitcn fiir dic Maschinen-, Kessel- und Pumpcń- 
wiirter, Schachtanschlager und Reparaturhaucr, welchc 
in regelmiifsigen Tag- und Nachtschichten beschiiftigt 
werden miissen, Schwicrigkeitcn geboten habe.

Die zustandigen Bchorden (Oberbergamter und 
Rcvierbeamte) haben von ihrer Befugnis, Ausnahmen 
betrefis der Sonnlagarahc zuzulassen, mehr oder minder 
unifangreichen Gebrauch gemacht; auch auf Grund der 
Bekanntmaclmng des Reichskanzlers vom 5. Februar 1895 
(betr. Ausnahmen von dcm Vcrbote der Sonntagsarbcit) 
sind namentlich bei dem Betriebe von Koksofen haufiger 
Arbeiten wahrend des Sonntags vorgenommen worden.

C. A rb c i t e r a u s s c h i i s s e  un d  A u S stan d e .

Ueber dic Thatigkeit etwaiger Arbeiterausschiisse ist 
niehts vou Bedeutung berichtet; ebenso sind grofsere 
Ausstandc im Jahre 1896 nicht Yorgekommen.

D . G c s u n d h e i t s v e r h ii 11 n i s s e.

Der Gesundheitszustand der Arbeiter war im allge- 
mcinen gut; im Oberbergamtsbezirk Dortmund sowie 
auch im Wurmrevicr gab das Auftreten der Ankylosto- 
miasis -Krankheit der Bergbchiirde Veranlassung zum 
Erlafs bcrgpolizeilicher Anorduungen, die in der Ilaupt- 
sache die Aufstellung einer goniigenden Zahl zweck- 
m'afsigcr A bortę unter Tage und deren ausreichende 
Reinigung und Desinfektion, Vorbot der Entleerung des 
Kotes in dic Baue und Bcseitigung etwa vorhandener 
Scblammansammlungen in den zur Fahrung dienenden 
Strecken betrafen.

Eine Reihe von Zcchen hat an Stello der gemein
samen Badebassins, dic schwer rein zu erhalten und 
deswegen dringend verdachtig sind, die Weiterverbreitung 
der Krankheit zu befordern, Brausebader eingerichtct, 
so dafs jeder Arbeiter frischcs Wasser erhalt; hierdurch 
und indem man die Kranklieitsverdachtigen sofort in ein 
geeignetes Krankenhaus zur Behandlung iiberweist, hofft 
man der Krankheit Ilerr zu werden.

Auch die ansteckonde Augenkrankeit der Bergleute 
(Kornerkrankheit) trat in Westfalen in nicht seltenen 
Fallen auf; dic geeigneten Schritte, die Weiterverbreitung 
derselben zu verhindern, sind geschehcn.

Beziiglich der Unfiille verweisen wir auf die ander- 
weitig schon im „G liickauf1 ver6ffentlichten Statistiken 
der Oberbergamter.

E. W ir t s c h a f t l ic h e  L a g e .
Wegen der wirtscbaftlichen Lage sei erwahnt, dafs 

bei steigenden Ltihnen die iibrigen Yerhaltnisse im
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wesentliehen dieselben geblieben sind wie im Yorjahr; 
an manchen Ortcn, wie. z. B. im Bergreyier Reckling- 
hausen, machte sieli bei der regen Naelifrage nach 
Arbeitskriiftcn ein Mangcl an geeigneten Wolmungen 
bemerkbar, der wiederum ein Steigen der Mietspreise 
zur Folgę batte. Der Bau von Arbeiterwohriungen liat 
gegen das Vorjahr noch zugenommen, indem zumeist 
die Zeelien durcli das Anbieten dcrselben ilire Arbciter- 
zalil zu vergrofecrn suchtcn; aber auch seitens der 
Arbeiter ist vielfach teils selbstiindig, teils mit Zcclicn- 
hiilfe gebaut worden.

I I .  Aufserpreufsische Bergbaubezirke.

Zum Vergleich mogen nocli lblgende Angaben iiber 
die hauptsiicliliclisten ubrigen deutselien Bergbaubezirke 
dienen:

A. B a y e rn  und S a c l is e n .
Ueber die Zalil der in den bayerisclien Bergwerken 

beschaftigten jugendliclien Arbeiter und Arbeiterinnen 
liegt lblgende Zusamnienstellung vor:
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MBnchen . . 4 12 42 58 3092 246 75 42 -- —3455 3338 117 3167 288

in 4 Aula »en

Bayreuth . . 12 — U l 123 1605 62 8| 4 - - 1679 1667 12 1613 66

in 6 Anlagen

Zweibrucken 7 5 117 129 2531 35 78 - 5 - 2649 2566 83 2614 35

in 6 Anlagen

Ziisammen 23117 270 310 72281343 161146 5 - 7783 7571 21217394 389

-
in 16 Anlagen

Die. Zahl der jugendliclien Arbeiter hat gegen das 
Yorjahr (159.) zugenommen.

In den silchsischen Bergwerken waren im Jalire 
1896: 430 inannlichc und 4 weibliche jugendliche 
Arbeiter beschaftigt. Die Gesamtzahl der jugendliclien 
Arbeiter ist gegen das Vorjalir um 26 zuriickgegangen.

Dic Zalil der Arbeiterinnen stieg in den bayerisclien 
und sachsischen Bergwerken und den dazu geliorenden 
Aufbereitungsanstalten.

Im Verhaltnis zur Gesamtzahl der Arbeiter betriigt in 
Bayern dic Anzahl der erwachseneri Arbeiterinnen 4,4, der 
jugendliclien Arbeiter, mannlichęn und wciblichen Ge- 
schleclits 2,7, der jugendliclien Arbeiterinnen alleiń
0,6 pCt., wiihrend im Jalire 1895 diese Zahlen 3,80, 
2,09 und 0,44 pCt. betrugen.

Eine Nachweisung iiber die Zahl der im K o n  ig 
rę  ich  S a c h s  en in Bergwerken und den zugehorigen

Aurbereitungsanstalten beschiiftigten Arbeiterinnen er- 
giebt folgendes:

Bergbau, Gruppe I I I .  

I n s p e k t i o n s - B e z i r k

A nzah l der A rbeiterinnen 

uber 16 Jahre

a.

16 bis 21 
Jahre

b.

iiber 

21 Jahre

zusammen

Freiberg I ..................................... 1 1
Freiberg 1 1 ................................ 3 3
Dresden . . . . 16 99 115
C h e m n i t z ..................................... 29 159 188

54 119 173

Zusam m en 99 381 480

Aufserdem wurden 4 weibliche Arbeiter im Alter 
von 14 bis 16 Jahren beschaftigt. Die Zahlen fiir das 
Jah r 1895 stellten sieli hier auf bezw. 94, 361, 455 
und 2.

B. O b e rh e sse n .

Von Interesse diirften auch nachlblgende Zalilen- 
angaben iiber den oberhessisehen Bergbau sein:

Arbeiter
Jahr Betriebe

erwachsene Jugendliche

1890 42 1127 79
1892 35 1232 95
1894 22 1204 72
1895 20 1151 67
1896 16 1131 68

Es tritt hier die auflallende Erschcinung zu Tage, 
dafs innerhalb eincs Zeitraumes von 6 Jahren (1890 
bis 1896) die Zahl der Betriebe von 42 auf 16 zuriick
gegangen ist, also naliezu 2/3 sanitlicher Betriebe ver- 
scliwuriden sind, wiihrend die Zahl der Arbeiter sieli 
annahernd auf der gleichen llohe erhalten hat.

C. E lsa f s - L o th r in g e n .

In den Bergwerksbetrieben des Reiehslandes Elsafs- 
Lothringen waren 2 Kinder unter 14 Jahren und 310 
miinniiche jungę Leute von 14 — 16 Jahren beschaftigt; 
die Zalil der Arbeiterinnen iiber 16 Jalire betrug 32.

K.

Mineralreielitum der Yereinigten Staatęn.

Nacli dem 17. Jaliresberichte des United States Geological Survey. 

Von Dr. Ad. Gur l t ,  Bergingenieur.

I .

Nach Becndigung des vierjahrigen nordamerikanischen 
Burgcrkrieges im Friihjahr 1865, der dem Volkswohl- 
stande der Vereinigten Staaten die schwersten Wunden 
geschlagen liatte, bemachtigte sich der Amerikaner auf 
allen Gebieten des Schaffens ein fieberhaftes Streben, die 
erlittenen Yerluste wieder einzubringen. Es geschah
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das ganz besonders in der Ausbeutung und Yerwertung 
der grofsen Naturschatze, mit denen Nordamerika ver- 
sehen ist, welclie zu einer ungealinten Bedeutung der 
Bergwerks- und Metallindustrie fiihrten. Dieselbe ist 
im Laufe des letzten Jahrzehnts auch fiir Europa von 
Wichtigkeit und kommcrziellem Interesse gcworden, da 
die Yereinigten Staaten, sonst ein guter Kunde fiir 
die curopiiische Industrie, in die Lage gekoinmen sind, 
nicht nur ihren eigenen Bedarf zu deckcn, sondern auch 
noch an den Wcltmnrkt abgeben zu miissen, wie dic 
recht bedeutenden Lieferungen an Eisenbahnmaterial und 
Maschinen nach Ostasien und Siidafrika, wie auch dic 
Versuche mit Lieferung von Roheisen nach Lancasliire 
aus Alabama beweisen.

An dieser bedeutenden Entwickelung der nord- 
amerikanischen Industrie konnen die amerikanischcn 
Geologen ein nicht geringes Verdienst fiir sich in An
spruch nehmen, indem sie durch wisscnschaftliche Unter
suchungen nicht nur zur genauen Kenntnis und zur 
wirtschaftlichen Ausbeutung bekannter Lagerstiitten von 
nutzbaren Mincralien, sondern auch zur Auffindung von 
vielen neuen beitrugen, wie sich genugsam in den 
folgenden Zeilen zeigen wird. Zwar ist der Stand des 
amerikanischcn Montanwesens durcli die ausfuhrliclicn 
Berichte iiber die internationalen Ausstellungcn in 
Pliiladclphia und Chicago auch in Europa bekannt gc
worden, doch liegt in den letzten Jahrcsbcriehten des 
Geological Survey eine Fiille von neuem, zuverl5sśigem' 
und offiziellem Materiał vor, dafs unsere Industrie das- 
selbe nicht ohne Schaden iibcrselien kann.

Das Bedurfniś einer genaueren geologischen und 
mineralógisclien Kenntnis ilircs Bereichcs war zwar von 
einigen der alten Neuengland-Staaten des Ostens schon 
friiher empfuriden und so beauftragte z. B. dic gesetz- 
gebende Versammlung des Staates Connecticut schon 
vor 60 Jahren die Gelehrten E. U. Shepard und J .  G. 
Percival mit deren Untersuchungen und ihre Berichte 
erschienen 1837 und 1842 in New IIavcn, Conn. Andere 
Staaten folgten nacli, docli trat nacli der Entdeckung 
des Goldcs in Califorriien 1848 bald eine erhebliche 
Stockung im Ostcn cin, indem sich allcAugen nach dem 
fernen Wcsten richteten. Erst nacli dem Ende des Biirger- 
krieges sali sich die Centralregiorung in Washington, 
um neue Hiilfsqucllcn aufzuschiefsen, gcniitigt, cinc all- 
gemeinere geologische Landcsuntersucliuńg, besonders zu 
beiden Seiten des Felsengebirgcs, dic fast giinzlich un- 
bekannt waren, in die Hand zu nehmen. Zu dieser 
ernannte der Schatzsekretar Kommissionen ais „United 
States Geological exploration“  und „United States 
Geological and Gcographical Surveys of the territorics", 
deren Mitglieder eine Rcihe voni Untersuchungen mit 
Staatshiilfe anstellten und verolTcntIichtcn. Hierhin gc- 
liijren u. a. dic folgenden Arbeiten: J .  D. Whitney,
Californicn 1865; R. W. Raymond, Staaten westlich 
des Felsengebirgcs 1868; J .  W. Taylor, Staaten ostlich

dessclben 1868; R. W. Raymond, Bergwerke des 
Westens 1869 : J .  Hague, Bergwcrksindustrie mit
gcologischcn Bcitriigen von Cli. King 1870; R. W. 
Raymond, Silber und Gold in den Ver. Staaten 1873;
A. Sutro, der Sutro-Stollen und Comstock-Gang in Ncyada 
1873; T. C. Chamberlain, Wisconsin 1873 — 1877, und 
vcrschiedcne andere Vcroffentlichungen, welche der Er- 
riclitung des Geological Survey rorliergingen.

Erst im Friihjahr 1879 tritt der „United States 
Geological Survcy“ , ais Abteilung des Departcmcnts fiir 
das Innerc in Washington, zuerst unter Direktion von
C. King, dann von J .  W. Powcll bis 1894, und seit
dem von Ch. D. Walcott ins Dascin. Der Survcy 
zerfiillt wieder in eine Reihe von Unterabteilungcn mit 
besonderen Aufgabcn fiir Topographie, Geologie und 
neuerdings fiir Ilydrographie, mit einem Gesamt- 
etat von 600 000 Doli., der jahrlich yom Kongrcfs bc- 
willigt wird.

Ais Zweck dieser neuen Behórde war dic geologische 
Untersuchung der Staatslandcreien, ihrer Mincralschiitze 
und anderen wertvollcn Produkte, und die Herstellung 
einer geologischen Kartę der Yer. Staaten, iiber deren 
grofsten Teil es aber an einer topographischen Untcrlage 
mangclte, vorgeschrieben. Spiiter kam noch dic hydro- 
graphische Aufgabe hinzu, um zu untersuchen, inwie- 
wcit eine Bewiisserung der fast wasserarmen Gebiete, 
der Arid region, des Westens durcli kiinstliche Mafs
nahmen, wic artesisebe Brunncn u. s. f. moglich sein 
kónnte. Endlich sollte sie auch imstande sein, chemische 
Analysen von Mineralien, namcntlich Erzen und Brcnn- 
stoflen, zu allgcineincm Nutzen auszufiihrcn. Um diesen 
Aufgaben zu cntsprechen, mufste eine Teilung des zu 
untcrsuchcnden riesigen Gebietes in eine iistlichc und 
eine westliche Division geschehen, fiir die der 
100. Meridian die Grenze bildet, und die w jeder in 
Subdivisionen und Sektionen geteilt sind.

Zu diesem Zwecke war dic Organisation eines fast 
200 Personen umfassenden S tab cs , bestehend aus 
Geographcn, Topograplien, Geologen, Paliiontologen, 
Chemikern und Physikern, erforderlich, welche in ge* 
cigneten chcmischen, physikalischcn, pctrographischen 
und anderen Laboratorien arbeiten konnten. Auch fiir 
Statistik der Bcrgwcrksindustrie und mctallurgischen 
Technologie mufste eine besondere Sektion geschaflen 
werden. Allen diesen Aufgaben dient ein riesiges Gc- 
bliude in Washington, welchcs aufser den Laboratorien 
ein photographisches Institut, M useen, Bibliothek, 
Werkstątten fiir Nylographie, Stereotypie, Galvanoplastik 
uńd eine Buchdruckerei zur Herstellung der Karten und 
Druckschriftcn enthalt.

In der besonderen geologischen Abteilung arbeiteten
1895 40 Geologen, 15 Paliiontologen in 15 resp.
7 Sektionen, aufserdem 7 Chcmiker und Physiker nebst 
einer wechselnden Zahl von Assistentcn. Die Resultate 
ihrer Arbeiten werden jahrlich ver5ffentlielit in den
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A n n u a l R e p o r ts : mit Illustrati.onen und Kai.ten, von 
denen jetzt 17 Jahrgange Yorliegen und welche aucli 
unter dem Titel der M in e ra ł  R e so u rc e s  dic jiilirliclie 
Mineralstatislik mit Erkliirungcn enthalten, ebenso die 
Fortschritte der topographischen und geologischen Landes- 
aufnalime. Ferner erschcincn je  nacli Bedarf ais besondere 
Publikationen die M on o g ra  p lis ,  d. h. Monographiecn 
einzelner Gebiete, geologischen und mincralogischen 
Inhalts mit besonderer Riicksicht auf dic Lagerstątten 
nutzbarer Mineralien, z. B. in Califomien, Colorado, 
Montana, Nevada u s. f. und iiire technischc Ausbcutung. 
Beide Pnblikationcn erschęinen in grofs Quarto-Format, 
dagegen dic nach Bedurfnis, ais Vorliiufer griifscrer 
Arbeiten herausgegebcnon B u lle t in s  in Oktav.

Die K a r te n , dic zum grofsten Teile auf ganz neuen 
topograpliisclicn Aufnalimen beruhen, ersclieinen im Mafs- 
stabc von 1 : 125 000, wiclitigere Distrikte in 1 : 62 000, 
in Blattern von 40 und 50 cm Seitcnlfinge olinc 
Scbraffierung, sondern der Klarhcit wegen nur mit 
Hohen-Aequidistanten. Fiir die Kartenabtcilung allein 
sind 25 Kupferstccher und cinc Anzahl von Pliotographen 
und Druckera zur Vcrvielfaltigung, Ue.bertragung, Re
duktion und Drucklcgung beschaftigt. Fiir die coloriertcn 
geologischcn Karten dient ein einfaclies und selir iiber- 
sichtliclies Farbenschema von 9 Farbcn in je  2 Ab- 
tonungen, dio aufscrdcm noch durch ycrschiedene 
Scbraffierung in weitere Stufen geteilt werden kiinnen.

Das Institut des Geological Survey in Washington 
ist wohl das griifstc und cigcnartigste, welches fiir solche. 
Zwecke irgend ein Land der Weit besitzt und eine 
kurze Andeutung iiber dasselbe scheint hier am Platze 
zu sein, um seine bisherigen Leistungen in das recbtc 
Licht zu stellen, ehe auf seine jiingste \rerofTentliebung 
iiber Vorkommen und Ausbcutung der Lagerstątten nutz
barer Mineralien und ihre Weitervcrarbeitung einge- 
gangen wird.

Die Arbeit der Grubenpferde.
(Auszug aus einem Aufsatze desThierarztes Boissier: „Considćrations 
praliques sur 1’emploi du cheval de mines dans le bassin houiller 
da Gard" im Bulletin de la socićtó de l’industrie minćraie de 

Saint-Etienne.)

Hierzu Tafel X X V III.

E in le i tu n g .
Wenn aucli dic Maschinen zur Fortbewegung von 

Lasten, durch welche die Ycrwendung von Pferden zu 
diesem Zwecke erheblieh cingcschrankt worden ist, den 
letzteren an Kraftentwiekelung und Billigkcit iibcrlegen 
sind, so konnen sie doch nur unter fest begrenzten Be
dingungen arbeiten; daher bleibt das Pferd, welches, 
von Natur gehorsąm und gelel.rig, den Willen seines 
Fiihrers zu erraten scheint und, wenn es eine gewisse 
Zeit zu derselben Arbeit yerwendet ist, diese mit der 
grofsten Regelmafsigkeil und Genauigkcit ausfiilirt, trotz 
scines Iiolien Preises in vielen Fallen uncntbehrlicli.

Dic Einwirkung der grofsen Ausgaben fiir Gruben- 
pferdc auf die Selbstkosten der Bergwerke reehtfertigen 
das Bestrcben, Mittel zu finden, um aus den Pferden 
die grdfstmdglicho Arbcitsleistung herauszuziehen, unter 
gleichzeitiger Vermeidung jeder Ueberanstrengung, welche 
die Thiere yorzeitig abnutzt. Dic Ilauptsorgc der mit 
ihrer Wartung beauftragten Personen mufs darauf ge- 
richtet sein, sie ln moglichst gutem Gesundheitszustandc 
zu erhalten, weil davon die gute Ausfiihrung der Arbeit 
und die Erhaltung des in ihnen angelegten Kapitals 
grofstenteils abhiingt. Das Ziel, die Nutzleistung der 
Grubcnpfcrde moglichst zu steigern, wird durch folgende 
Mittel erreicht:

1. Eine sorgfiiltige Auswahl und Anpassung an die 
besondere Art der Arbeit, die sie verrichten miissen.

2. Eine angemesscnc Ernahrung, welche ihnen er
moglicht, den durch dic Arbeit yerursachtcn Kraft- 
yerlust zu ersetżen und dariiber liinaus eirien Kraft- 
iiberschufs aufzuspeichcrn, der ihre vorzeitige Abnutzung 
yerhindert.

3. Die Erhaltung der Stalle, des Gcschirrs, der 
Wagen und Forderstrecken in gutem Zustande.

D ie  A rb e it .
Lebendigc Arbcitsmaschinen speichern eine gewisse 

Menge gebundener Energie, dic in ihrer Nahrung ent- 
halten ist, auf und erzeugen freie Energie in den vier 
Formen von Elektrizitat, Licht, Warnie und Bewegnng. 
Nur die beiden letzteren interessieren uns yom praktischen 
Gcsiclitspunktc aus; wjr liabcn uns daher hier nur mit 
der von unseren lebendcn Maschinen erzeugten sicht- 
baren mechanischen Energie zu beschaftigcn. Wir 
konnen nur einen verhaltnismafsig geringen Teil der- 
sclben in der Form yon mefsbarer mcclianischer Arbeit 
nutzbar machen, der griifstc Teil wird fiir die Unter- 
haltung und Fortbewegung der Maschine aufgcbrauchtj 
sodafs in Wirklichkcit nur etwa ein Vicrtcl der erzeugten 
Gesamtarbcit ais Nutzarbeit iibrig bleibt.

Dic Hochstleistung eines Pferdes kann sein eigenes 
Gewicht iibersteigon, wic leicht mit dem Dynamometcr 
fcstzustellen ist; aber wenn sic auch einige Małe wieder- 
holt werden kann, so bleibt sie doch cinc Ausnahmcr 
leistung und hat mit der mittleren Nutzleistung eines 
Arbeitspferdes nichts zu tliun Diese betriigt yiclmehr 
fiir den gcwdhrilichcn Schritt 65 bis 70 kgm und kann 
zelin Stunden taglich fortgcsetzt werden, ohne die Dauer 
der Maschine zu gefahrden. Dic Arbeitsmenge, welche 
ein Pfcrd taglich zu liefern yermag, hiingt von der Art 
des yon ihm beanspruchten Dienstes ab, kann aber in 
allen Fallen bis zu einem Maximalwert gesteigert werden, 
d. h., es giebt bei gleiclier taglicher Ermudung einco 
bestimmten Wert der von der Maschine cntwickclten 
Kraftmengc und einen bestimmten Wert der Ger 
schwindigkcit und Dauer der Arbeit, die zusammen das 
Masimuin der Nutzleistung ergeben. Diese-drei Faktorcn
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haben nicht nur Grenzen, die man fiir jede einzelne 
nicht iiberschrciten kann, sondern sic sind auch gegen- 
scitig von cinander abliiingig, und die Erfahrung hat 
gezcigt, dafs es Wcchselwerte des Kraftaufwandeś, der 
Geschwindigkeit und tiiglichcn Dauer der Arbeits- 
thiitigkeit giebt, die das Maximum der Nutzleistung 
ergeben, ohne dic Lcbcnsdauer des Thieres zu bc- 
cintrachtigen.

Beriicksiclitigt man die Zeitvcrluste vor Errcichung 
des Arbeitspunktes bei der Ankuppelung des Zuges und 
anderen Anliisscn, so findet man, dafs cin Grubenpfcrd 
wahrend seiner zehnstiindigen Schicht thatsachlich nur 
ungefahr 7 Stunden in Bewegung ist, wobei es unter 
Zugrundclegung der giinst.igsten Geschwindigkeit von 
1,125 m in der Sekundę tiiglich 28 km zuriicklegt. 
Nimmt man an, dafs dic Forderbahn schwach fallt, 
keine Kurven hat und in sehr gutem Zustande ist, und 
dafs die Aclisen tadcllos gesehmiert sind (in weichem 
Falle man berechtigt ist, einen Rcibungskocffizientcn 
von nur 0,01 cinzusetzcn), so kann ein mittleres Pferd 
etwas iiber 6 t oder 5 beladcnc Forderwagen, dic im 
Kohlcnbeckcn von Gard ungefahr diesem Gewichte 
entsprechęn,*) ziehen. Unter Annahme einer Fiirder- 
liinge von 1 km wiirde es dieselbe in der Scliiclit 
14 mai mit dcm yollen und 14 mai mit dcm leeren 
Zugc zuriicklcgen konnen. Ersteres ergiebt, den vollen 
Wagen zu 1200 kg gcrcelinet, 84 tkm, letzteres, den 
leeren Wagen zu 400 kg gerechnct, 28 tkm, insgesamt 
112 tkm in der Schicht. Dic Nutzleistnng betragt 
demnach bei einer Ladung von 800 kg Kolilen, 56 tkm 
in der Scliiclit. Diese Zifier cntspricht ungefahr der 
von 50 tkm, welche man gewohnlich ais Betrag der 
Nutzleistung eines Durchschnittspferdes in gut unter- 
haltenen Streeken annimmt, und fast genau derjenigen 
von 57 tkm, wclche wir ais Mittelwert im Kohlen- 
becken von Gard gefunden haben.

ITorizontalcr Boden ist fiir das Fortschrciten der 
Pferdc giinstig, fallcnder oder anstcigender macht ihren 
Gang stets bcschwerlichcr, ganz ahgeschen von dcm 
griifscrcn Widcrstand, den aufwiirts gezogene Ziigc dar- 
bieten. So lange die Steigung 5 bis 10 mm auf den 
Mcter nicht iibersteigt, ist dic Fortbewcgung lcicht, und 
die Thiere werden wenig durch das Gewicht der Last 
ermiidet, da sie dieselbe nur zu ziehen brauchen, ohne 
sie heben oder festlialten zu miissen. Wenn aber die 
Steigung 10 bis 12 cm pro Mcter betragt, d. h. wenn 
die Bodenfliichc einen Winkel von 5 bis 6 Grad mit 
dem Horizonte bildet, wird ihr Gang miihsam, und 
jenseits dieser Grenze konnen sie nur mit sehr kleinen 
Scliritten geben; die zur cigenen Fortbewcgung notige 
Anstrengung ycrzchrt fast die gesamte yorhandene Kraft,

*) Im Ruhrgebiete wurde man sich unter den geschilderten 
Verhaltnissen nicht mit dieser Leistung begniigen. jran mufs 
daher wohl annehmen, dafs im Gard kleinere Pferde gebraucht 
werden. D. Sed.

und man erzielt unter solehen Yerhaltnissen nur cinc 
ganz unbedeutende Nutzarbeit. Hat man mit solehen 
Neigungswinkeln zu thun, so ist es besser, auf das direkte 
Ziehen der Pferdc zu rcrzichten und, wenn man keine 
Maschinen anwenden kann, die Wagen yermittclst eines 
Pferdegiipels aufzuziehen, obgleich auch ein soleher dic 
thierischc Kraft nicht besonders vorteilhaft ausnutzt.

D a s  Z ie h e n .
Das Wort „Zielien" wird gebraucht zur Bezciclinung 

der Thatigkeit, dic das Pferd cntwickclt, um den Wagen, 
an welchen cs gespannt ist, in Bewegung zu setzen 
und zu erhalten. Dieser Ausdruck bezeichnet zwar die 
ausgciibte Wirkung richtig, giebt aber einen ganz falschen 
Begriff von der Art, wic dieselbe ausgciibt wird. In 
Wirklichkcit bewegt das Pferd die Last durch vor sich 
Herstofsen des Kummets; scinc Arbeit ist daher eigentlich 
cin „Schieben" und kein „Ziehen". Da indessen das 
Wort „Ziehen" allgemein angenommen ist, so wollcn 
wir cs mit dem hinsichtlich seiner wahren Bedeutung 
gemachten Vorbchalt ebenfalls anwenden.

Das Pferd ist durch den Bau und das Gewicht seines 
Korpers gccigneter zum Z ie h e n  ais zum T ragC n  von 
Lastcn. Ein Pferd, das auf seinem Riicken nur 100 bis 
150 kg zu tragen vcrmag, kann cinc Zugkraft von melir 
ais 400 kg ausiibcn und einen 1500 bis 2000 kg schwcren 
Wagen ziehen.

Die Anstrengung, welche einem Pferde die Ueber- 
windung des Widerstandes eines Zuges auf sehmalen 
Grubenbahncn kostet, wachst mit dcm Gewichte und 
der Geschwindigkeit dieses Zuges, mit dem Ncigungs- 
winkcl der Bahn und in umgekchrtcni Verhaltnis zum 
Radius der durchląufenen Kurvcn. In der Praxis nimmt 
man an, dafs die rollende Rcibung auf barter Untcr- 
lage — also auch auf Schicnen — in uingekehrtcm 
Yerliiiltnis zum Durchnicsser der Riider steht; sie hiingt 
aufserdem nocli von dem Vcrhaltnis zwischen dem Durch
messer des Radcs und dem der Aclise sowie von sonstigen 
Umstandcn ab, von denen spater die Rede sein wird. 
Der sogcnannte Forderkoeffizient, d. h. das Verh;iltnis 
der zum Ziehen verwandten Kraft zur gezogenen Last 
wird gewohnlich zu 0,005 fiir dic Bewegung grofser 
Wagen von etwa 95 cm Radhohe auf horizontalcr in 
sehr gutem Zustande befmdlicher Bahn bei tadcllos ge- 
schmierten Achsen angegeben. Beim Ziehen kleiner 
Wagen mit etwa 35 cm Raddurchmesser wird der Fiirdcr- 
Koeffizicnt also mindestens doppelt so grofs sein, und 
man geht nicht zu weit, wenn man ihn zu 1 pCt. der 
Last festsetzt. Man mufs sich jedoch vergegenwartigen, 
dafs dio hierbei yorausgesetzten giinstigen Betriebs- 
Ycrluiltnissc in unterirdischen Fiirderstrecken nur sehr 
selten Yorhanden sein werden, und der Koeffizient von
0,01 in den meisten Fallen nur mit Riicksicht auf das 
schwache Gefalle der Bahn, welches fast iminer zu 
gunsten der Last wirkt, anwendbar ist.
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Aus diesen Erortefungen ergeben sieli fiir die Praxis 
folgende Fingerzcige: E s ist vortcilhaft, den Durehmesser 
der Riider moglichst grofs und den der Achscn moglichst 
klein zu machen, unter Wrwendung fest an die Spindel 
anschliefscndcr Biichscn, dic das Schmiormaterial wahrend 
des Laufes zuriickhalten. Damit das Pferd das Maxiimim 
seiner Kraft entfalten kann, mussen ferner seine Fiifse 
im Augenblieke der Anstrengung am Boden liaften konnen; 
denn wenn die Unterlage nachgiebt odcr das Pferd ans- 
rutscht, so geht der griifstc Teil der entwickclten 
Kraft ‘ zur Yorwartsbewegung yerloren, und das Thicr 
ermudet sich nutzlos. Daraus folgt die Notwendigkeit, 
dic Pfcrdc auf einem festen, unnachgicbigen Boden zichen 
zu lassen, der iliren Hufen einen festen Stiitzpunkt und 
ein leiclitcs Grcifen crmoglicht, somit keine glatte Stein- 
pflasterung anzulegcn. Endlich mufs man fiir besonders 
schwcre Arbeiten und selbst fiir den gewohnlichen Gnibcn- 
betrieb gedrungene, schwere und starkgebautc Pfcrdc 
auswahlen, deren Gewicht einen wirksamen Faktor bei 
der Zugarbcit bildet, und die sich daher weniger ais 
andere Thiere ermiiden, trotzdem sic die gleiche Arbeit 
leisten.

A llg e m e in e  A rb  ei t s - B  e d in g u n g e n .
Grnbenpfcrde arbeiten unter besonders ungunstigen 

Bedingungen und nutzen sich viel schneller ab, ais die 
in der Landwirtschaft odcr zu den gewohnlichen Dienst- 
leistungcn gcbrauchtcn. Tagaus, tagein mufs ihre 
Arbeit mit der gleiehen Regelmafsigkeit geleistet werden, 
eine Arbeit, dic, schon an und fiir sieli miihsam,, noch 
schwieriger und vor allem gefahrlichcr durcli dic Uni- 
gebung wird, in welcher sie vor sich geht. Nach dem 
Verlassen des Siallcs stehen die Pferde den vcrschicdencn 
Abteilungssteigern zur, Verfiigung, dic aus ihnen die 
gro&tmoglichstc Arbeitsleistung herauszuschlagcn suchen, 
oline sich darum zu kiiminern, ob das Thicr imstandc 
ist, ihren Anfordcrungen zu genugen odcr nicht. Man 
kann ohne Uebertreibung behaupten, dafs die Pferde 
von den Grubenbcamten gewohnlich ais Maschinen be- 
trachtct und demgemafs behandelt werden. Aber das 
Pferd ist keine Maschine im gcwbhnlichen Sinne des 
Wortcs, cs ist ein belebtcs Wcsen, dessen Kriifte begrenzt 
sind, und bei dem man im Gegensatz zum toten Mecha- 
nismus mit dem Faktor der Ermiidung rechnen mufs, 
deren Ueberniafs mit der Erhaltung der Lebenskraft un- 
vcrtr'aglich ist. Wahrend dic Maschine cntsprcchend 
dem Brennstoff, den man ihr zufuhrt, arbeitet und, so
bald ihr die Kohle mangelt, stillsteht, setzt das Pferd 
nach Erschiipfung des durch die Nahrung aufgespeichcrten 
Kraftiibcrschusses die Stoffe, die zur Erhaltung seiner 
Muskcln diencn solltcn, in mcchanischc Energie um. 
Dio Steiger haben stets und uberall das gleiche Be- 
streben, zu viel Arbeit und zu grofse Schnclligkeit von 
don Pferden zu verlangen, oline zu bedenken, dafs das 
besto Mittel, dic Forderkosten zu rermindern, darin 
besteht, die Forderwege in gutem Zustande zu crhalten

und dic Wagen sorgsam zu sehmieren. Dann kann 
man unbesorgt das Gewicht jedes Zuges um oin odcr 
zwei Tonnen Yermehrcn und, ohne die Thiere zu er
miiden, eine um i / 3  oder i / i  hiihere Forderleistung er- 
zielen. Man darf dio Grubenpferdc intensiv ausnutzen 
und die ganze Summę von Arbeit aus ihnen herausziehen, 
welche sie verniinftigerweise leisten kiinnen, aber cs ist 
yor allem crforderlich, dafs die ihnen auferlegte An- 
strongung eine wirkliche Nutzarbeit ergiebt und nicht 
zur Ueberwindung vermeidbarcr passivcr Widcrstandc 
verschwcndet wird.

Ein sehr wichtiger Faktor, den man nicmals geniigend 
beriicksichtigf, ist die Geschwindigkcit, mit der dic 
Arbeit verrichtot wird. Die natiirliche Gangart des 
Pfcrdes ist um so langsamer, je  schwerer dic zu ziehende 
Last ist, und das Antrcibcn eines Pfcrdes, wenn es mit 
aller Kraft zieht, fiilirt zu seiner baldigen Dienstunfahig- 
keit. Dic Leistung in kgm hangt gleichzeitig vom 
Gewicht und der Geschwindigkcit des Zuges ab. Vcr- 
melirt man den einen Faktor, so mufs man den anderen 
entsprechend vcrmindern, damit dic Anstrengung konstant 
bleibt; denn yerlangt man von einem Pferde dic doppelte 
Scbnelligkeit bei gleichbleibendcr Wagenzahl, so wird 
die Anstrengung yerdoppelt, und es kommt ganz auf 
dasselbe heraus, ais wcnn man unter Beibehaltung der 
urspriinglichen Geschwindigkcit die Wagenzahl ver- 
doppclt liiitte.

Manchmal wird mit unbeaufsichtigten Grubenpferden 
ciriTvIifsbrauch getrieben, dem man unter allen Umstiinden 
steuern mufs. Zimmerliauer oder andere in der Nacht- 
schicht bescbiiftigte Leute scheuen sich niimlich nicht, 
wenn sie Wagon zu schlcppen liaben, sich ein Pferd
aus dom Stall zu holcn, das schon cin schwercs Tagc-
werk hinter sich hat, und es einen Teil der Naclit 
arbeiten zu lassen. Es liegt auf der Iland, dafs ein 
solches Thicr, wclches oline Wissen des Betriebsleiters 
cinc Doppelschicht macht und der unumganglich notigen 
Ruhc vcrlustig geht, sehr bald zu grunde gcrichtct wird.

Zu welcher Arbeit auch Grubenpferdc yerwandt 
worden, sie arbeiten stets hinsichtlich des von ihnen 
zuruckzulcgcnden Wcges unter ungiinstigcn Bedingungen. 
Der Untergruud, auf dem sie schreitcn, ist nie so oben
wic eine Strafso; dic Schwellen bilden auf dcm Boden
immer einon Vorsprung, iiber den dic Thiere stolpern, 
sic gleiten auf don Schienen und Wechselplattcn aus, 
sic konnen sich an don Weichen Ycrk tzcn  u. s. w. Zum 
Gliick gewbhnt sich das Pferd sehr schnell an seinon 
besonderen Dienst, und es ist merkwiirdig, mit welcher 
Geschicklichkeit und Intelligenz cs die gefahrlichsten 
Stellen zu Yormeidon und vorsichtig und ohne zu zielien 
iiber die gliittesten Wechselplattcn iiinwog zu schreiten 
Y crsteh t.

Abgesehen jedoch von den in dor Natur der Be- 
schiiftigung liegenden Unzutraglichkcitcn, befindon sich 
dic unter Tage lebenden Pferde mindostens ebenso gut
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wie dic iiber Tage arbeitcnden. Inmittcn cincr fast 
siets gleichmafsigcn Temperatur, gescbiitzt vor Insektcn- 
sticlicn und den Unbildcn der Witterung, sind sie selir 
scltcn krank und bci gleiclicr Futtcrration stets dickcr 
und von bosserem Aussehcn, ais diejenigen iiber Tage. 
Ihre Lebensdaucr ist mindestens ebenso lang, und Bei- 
spiele von Pferdcn, die 8 — 10 Jalirc unter Tage gearbeitet 
haben, sind nicht seiten.

G riin d e  fiir d a s  S c h w an k c n  der A r b e it s lc is tu n g .
Zunachst bceinflusscn in betriichtlichem Gradc dic 

Arbeit und Abnutzung der Pferde der Zustand der Gc- 
leisc und des Wagenparks, die Ilaufigkoit des Anziehcns 
und die Thatigkeit des Fiihrers. Dic wcchselnde Stcigung 
der Sohlc und dic mehr oder weniger scharfe Kriinimung 
der Kurven yerursachcn zwar auch wcchselnde Arbcits- 
leistungen; es sind dies aber gegebene Verhiiltnisse, dic 
sich gewohnlich nicht andern lassen, wiihrend die erst- 
genannten Bedingungen einer wirksamen Verbesscrung 
fiihig sind.

Das Trockenhalten der Sohlc,' sorgfiiltiges Reinigen 
der Schiencn, Ausfiillcn der Bahn mit Schlacke oder 
Kies, sorgfiiltiges Schmicrcn der Wagen und iihnlichc 
Mafsnahmen sind im allgemeinen leicht durchzufiihren, 
wenn nur der notige Wert darauf gelegt wird. Schr 
Ycrnachliissigt wird meistens die zwcckmafsigc Wahl der 
Pferdctreiber.

Wenn cs schon schwcr ist, gute Grubenpfcrde zu 
finden, so ist es noch vicl schwerer und seltencr, gute 
Trcibcr zu finden. Gewohnlich mifst man auf den 
Zechen diesem Punktc nicht die gebiihrcndc Wichtig- 
kcit bci, sondern vcrtraut merkwiirdigerweise ein Pferd 
dcm ersten besten Schlcpper an, der nicht mit ihm um- 
zugehen versteht. Ein guter Trcibcr mufs nicht nur 
ein Pferd anschirren und fiihrcn konnen, sondern er 
mufs auch gcwisse Eigenschaften besitzen, Von denen 
dic erste und unerlafslichste dic Gedtild ist.

Die Pferde solltcn stets moglichst dic gleichc Arbeit 
rerrichtcn und nicht bci jeder Gclcgenhcit gcwcchsclt 
werden. Ein Thier, das Tag fiir Tag den gleichcn 
D ic n s t  Yerrich te t, maclit ihn schlicfslich fast mcchanisch 
und infolgedcssen besser und lcichtcr ais irgend ein 
anderes. Ebensowenig sollte man ohne Grund dic 
Trcibcr wechscln, denn Mann und Pferd g cw o h n cn  sich 
schlicfslich zum Yorteil des Betriebes aneinander. Ein 
wirklich guter Treiber bescliiiftigt sich unausgesctzt mit 
dem Wohlbcfindcn scines Thicres und sueht alles zu vcr- 
mcidcn, was ihm schaden konnte. Er wacht iiber den 
guten Zustand des Gcschirrcs, versichert sich von Zeit 
zu Zeit, dafs das Pferd nicht Gefahr lauft, cin Eisen 
zu verlicren, fiihrt und unterstiitzt es mit dcm Ziigcl 
an schwicrigcn oder gefahrlichen Stellen.

D y nam  om ete r-V ers u che.
Dic Yersuche wurden mit einem Dynamomcterwagen 

ausgefiihrt, auf dessen Konstruktion wir hier nicht niiher

eingehen, da cin ganz ahnlichcr Apparat in Nr. 42 
dieser Zeitschrift beschricbcn ist. Dic ersten Ycr- 
sućlie waren auf die Ennittclung des Kraftaufwandes 
bcim Anziehen gcrichtct; derselbe wechselt fiir, die 
gleichc Last, je  naehdem dic Balin horizonlal oder in 
dcm einen oder anderen Sinne gcncigt ist; aber die 
crmitteltcn Scliwankungen sind der Neigung der Balin 
nicht proportional. Es ergiebt sich auch, dafs in dem 
Mafse, wie dic Zuglast wachst, dic Anstrengung 1 Singer 
anhiilt; denn die von den hoclisten Punkten der 
Ordinaten gebildctc Kurve fiillt weniger schnell, dic 
beschriebene Flacho wird grofser und cntspricht der 
gclcistetcn mechanischen Arbeit; aber das durch das 
Instrument angezeigtc Maximum des Kraftaufwandes 
ist der Zuglast keincswegs proportional.

Die folgenden Zalilen stellen die Durchschnittswerfe 
aus einer grofsen Zahl unter yerschiedenen Verhiiltnissen 
ausgefiihrter Yerstiche dar: (vergl. Tafel X X V III .)

Fiir zwei beladcnc Forderwagen, zusammen mit 
dcm Dynamonieterwagcn 2800 kg wiegend, betrug der 
Maximalkraftauf\vand bcim Anziehen:

1. auf horizontaler Balin . . 266 kg d. i. pro t 93 kg
2. „ 5 — 10 mm pro m fallender

B a h n .................................... 252 „  „  „  „  „  90 „

3. auf 5 — 10 mm pro m an-
steigender Balin . . . .  294 „  „  „  „  „  105 „

Fiir 4 Wagen im Gesamtgcwicht von 5300 kg betrug 
der Maximal-Kraftaufwand:
auf horizontaler Balin . . . 345 kg d. i. pro t 65 kg
auf 5 — 10 mm pro m fallender

B a h n ..........................................318 „  „  „  „  „  60 „

auf 5 — lOmmpro m ansteigender
B a l i n ..........................................397 „  „  „  „  „  75 „

Die DilTeronz zwischen den einzeinen Zalilen bleibt 
also annahernd dieselbe, aber der Kraftaufwand pro Tonne 
hat crhcblich abgcnommen.

Mit 8 Y ollcn Wagen im Gewicht von 1100 kg auf 
einer mit 5 mm pro m falleridcn  Bahn ergab sich ein 
Kraftaufwand von 484 kg oder 44 kg pro t.

Der angezeigtc Maximalkraftauf\vand wird also ver- 
haltnismafsig geringer, je  grofser die Last ist, und man 
kann, wenn man nacheinandcr 1, 2, 3 bis 8 Wagen 
durch dasselbe Pferd auf derselben Stello anziehen liilśt, 
fcststellen, dafs dic Zalilen fiir das Mafs des Kraft
aufwand os pro Tonne in einem regelmafsigen Vcrhiiltnis 
kleincr werden und zwar so, dafs, wenn man dic Zahl 
der Wagen von 1 bis 4 yermchrt, der Kraftaufwand, um 
vicr Wagen anzuziehen, nur das D o p p e ltc  von der- 
jenigen betragt, um e in cn  anzuziehen. Mit anderen 
Worten: Yermchrt man die Last um das Vicrfachc,
so nimmt der Kraftaufwand pro Tonne um dic Halftc 
ab. So hat sich z. B. auf cincr Grube bci 1 cm pro m 
ansteigender Bahn
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mit 1 Wagen ein Maximal-Kraftaufwąnd von 270 kg oder
180 kg pro t,

„  4 „ „  „  „ 4 7 9  kg oder
90,5 kg pro t und

„  8 „  „  „  yon 483 kg oder
47 kg pro t ergeben.

Dies Verhaltnis ist bei anderen entsprecliendcn Ver- 
suchcn dasselbe geblieben; es erkliirt sich aus der Art 
der Verteilung der Last in einem Zuge von Wagen, die 
untereinander durch nicht gespannte Ketten yerbunden 
sind. Die einzelnen Wagen werden naeheinander in 
Bewegung gesetzt und die lebendige Kraft des ersten 
ubertriigt sich durch dic plotzliche Anspannung der 
Kelte auf den zweiten Wagen, der lediglieh durch diesen 
Stofe in Bewegung gesetzt wird, so dafs das Pferd nur 
den gegebenen Anstofs durch eine geringe Beschleunigung 
wirksam zu erhalten braucht. Dasselbe Spici wieder- 
liolt sich beim dritten und weiter bis zum letzten Wagen 
des Zuges. Ware dies nicht der Fali, so wiirde ein 
mittelgrofscs Pferd nicht, wic man es taglich sehen 
kann, einen Zug von zw o lf Wagen boi cinem Gefalle

1. L ast: 1685 kg; Anziehen mit Pferd 108
2. „  2900 „  „  „  „  79
3. *  2800 „ „  „ „ 120
4. „  5570 „  „  „  „  71
5. „  5340 „ „  „  „ 37

Der Kraftaufwand beim Anziehen der gleichen Last
durch cin Pferd verhalt sich also zu dcmjcnigcn von 
Hand durchschnittlich wie 2 ,3 5 :1 .  Dieser aufserordent
lich grofse Unterschied ist offenbar darin begriindet, dafs 
der Mensch langsam und ohne Ruck ziebt und mit dem 
Kraftaufwand nachlafst. in dem Mafse, wie er luhlt, dafs 
die Last sich in Bewegung setzt, wahrend das Pferd 
sich mit heftigem Stofs gegen das Kummet wirft, um 
den Zug in Bewegung zu setzen.

Die interessanteste Ermittclung zur Schatzung der 
Arbeit von Grubenpfcrdcn war die des Fordcr-Kocffi- 
zienten, der ais Grundlage fiir die Arbeitsbcrechnung 
dient und dessen Bestimmung durch direktes Experiment 
bei jedem Transportunternehmen von der grofsten Wichtig- 
lieit ist. Diese Versuchc bieten manche Schwicrigkeitcn, 
und man erhalt oft fiir dieselbe Last erhebliche Ab- 
weichungen, dic von dem Zustande und der Richtung 
der Bahn, der Schmierung der Achsen und der Leitung 
des Pferdes abhangcn.

Alle diese Umstande iiben einen deutlichen Einflufs 
auf die erhaltenen Werte aus, die oft um das Doppeltc 
und mehr schwanken, und man kann nur durch Zugrundc- 
lcgung ycrschiedener Yerhaltnisse und besonders durch 
haufige Wicderholung der Vetsuchc einen fiir die meisten 
Falle anwendbaren Mittelwert erhalten.

Fiir schmale Bahnen von 80 cm SpurWeitc mit 
Wagen von 38 cm Radhohe und unter den denkbar 
giinstigsten Bedingungen, d. h. auf horizontaler gerad- 
liniger Bahn mit yorstehenden rcinen Schiencn und mit

von 5 mm anziehen konnen, bei dem das Dynamometer 
fiir das Anziehen von zw e i Wagen einen Kraftaufwand 
yon 250 kg oder 90 kg pro t anzeigt. Wenn der 
Kraftaufwand proportional mit der Last stiege, wiirde also 
zum Anziehen der zwiilf Wagen von zusammen 15000 kg 
Gewicht ein Kraftaufwand von 90 . 15 =  1350 kg er- 
fordcrlich sein, den kcin Pferd cntwickeln konnte. In 
Wirklichkcit crlbrdert das Anziehen dieser Last unter 
gleichen Umstiinden nur einen Kraftaufwand yon etwa
450 bis hochstens 500 kg, oder 30 kg pro Tonne.
Diese zimćlmicndo Verminderung des Kraftaufwands tritt 
auch, obwohl weniger dcutlicli, hervor, wenn das An
ziehen nicht durch Pferde, sondern durch Menschenkraff. 
bewirkt wird. Was aber in letztercm Falle am meisten 
befremdet, ist die crhcbliche Verkleinerung der Zahl
fiir das Mafs des Maximal - Kraftaufwands, dic stets
weniger ais dic Iliilfte derjenigen betragt, dic mań fiir 
das glciche Anziehen mittelst Pferd erhalt. Vcrschiedene 
zum Vergleich fiir dieselben Lasten auf denselben 
Bahnen angcstellten Versuchc liaben folgende Resultate 
ergeben:

kg, mit Iland 47 kg pro t, Verhaltnis 2,3 : 1
. 31 9 ri ■ 1

»  »  »  '^0 n  »  v  »  2,4 : 1
»  »  »  30 ,y „  )}  }) 2,36 : 1

17 0 9 . 1» V » 1 ‘ V *> W J] - 1

gut geschmierten Wagen haben dic zahlreichen an
gcstellten Dynamometer-Yersuclie fiir die gewohnlichen 
Ziige von 5 Wagen im Gesaintgewicht von 6000 kg 
eine mittlerc Arbeit von 60 kg, also 10 kg pro t oder 
1 pCt. der Last ergeben. Dieser Wert ist in Aus- 
nahmcfailen bis auf 8 kg pro t gesunken. Wohl- 
yerstanden handelt cs sich hier nur um die Arbeit bei 
normalem ruckloscm Gange, mit Ausschlufs des Kraft- 
aufwandcs beim Anziehen. Dic Schnelligkeit der Gang- 
art schwankte bei diesen ycrsuchen, je  nach den ver- 
wendeten Pferden, von 1 m bis 1,10 m in der Sekunde.

Da man aber seiten und nur bei Fordoreinrichtungen 
i ib e r  T a g e  alle diese giinstigen Bedingungen yer- 
cinigt findet, so mufs man fiir die Streckenfijrderung 
in der Grube unter Beriicksichtigung des Anziehcns, 
der Kurvcn und des mittleren Zustandes der Bahn und 
des rollendcn Materials mit einer Zugarbeit von 15 kg 
pro t auf sohliger Bahn rcchnen. Dieser Wert von
1,5 pCt. der Last kann in der Praxis ais Grundlage 
fiir die Berechnung der Arbeitslcistung der Pfcrdc 
dicnen. Die zahlreichen unter den yerschiedenstcn 
Vcrh;iltnissen auf horizontalen und gcneigten Bahnen 
angcstellten Yersuclie haben immer Resultate ergeben, 
die sich dem angegebenen Werte yon 1,5 pCt. sehr 
niihern.

Wo dic Regelmafsigkcit des Bctriebes es ermoglichte, 
ist wiedcrholt yersucht worden, die gesamte mcchanischc 
Arbeit eines Pferdes in der Schicht unter Tage zu be- 
stimmen. Folgendes sind die in yerschiedenen Be-
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tricbsabtcilungon crlialtencn Rcsultatc: 1 360 000 kg,

1 656 000 kg, 1 858 000 kg, 1 620 000 kg und

1 867 000 kg.

Dicsc Zahlen stellen offenbar Minimalwerte dar. 

Dic rcgelrechte Bclastung, bei der sic erziclt wurden, 

wird in der Praxis hiiufig uberschrittcn; auch fulirten 

vielleiclit die Treibcr, dic sich iiberwacbt wufsten, ilire 

Pferdc vorsiclitigcr ais gcwohnlicli.

Jcdenfalls aber uberschreiten Grubenpferde einc Tages- 

leistung von 2 000 000 kg nicht.

VII. intcrnationalcr Gćeologen-Kongrcfs 
in Riifsland.

VI.

Unsere niichste Exkursion halle ais Ausgangspunkt bereits 
die alte llauptstadt des russischen Reiches, Moskau. 
Nacli zwolfstiindiger Nachtfahit waren wir am Morgen in 
der heiligen Stadl angekommen und sclion der Nachmiltag 
sali uns nach einem Besuche des Kreml wieder auf 
geologischen Pfaden wandeln. Unter Nikilins Fuhrung 
ging es liinaus nach den Sperlingsbergen, bewaldeten Iliilien 
am Ufer des Moskwastromes, von denen aus man einen 
wunderbaren Blick auf das weite Thal und die Stadt mit 
ihren unziihligen Kuppeln und Thtirmen geniefst, ein Blick, 
der demjenigen von Meudon auf das Seinethal und Paris 
iiberraseliend gleiclien soli. Die Spcrlingsberge selbst (Woro- 
biewy gory) bestchen in ilirem oberen Teile aus typischer 
Grundmoriine und darunter aus Kreide- und Juraschichten, 
von denen aber nur dic obersten Kreideschicliten gut entblofst 
waren. Es sind versteinerungsleere weifse Sande, die dcm 
Gault angehoren. Erst der grofse Ausflug am 7. September, 
den Prof. Pawlow fiihrte, lelirte uns Jura- und Kreide- 
schichten des centralen Ilufsland in fasl liickenloser Reilien- 
folge kennen.

Nachdem wir in der Morgenfriihe im Mineralogischen 
Institut der Universit5t Moskau einen Einblick in den un- 
geheuren Fossilienreichtum der Jura- und Kreideschicliten 
in der Umgebung gethan hatten, verliefsen wir zu 
Wagen die miichtige Stadt und fuhren zuniichst iiber 
die weite Ebene dis Chodinskyschen Feldes, d<m Schau- 
platz der furchtbaren Katastrophe, die sich bei dem 
Volksfeste gelegentlich der letzten Kaiserkronung vollzog. 
Dieser weite Plan is.t ganz und gar bedeekt von ąuartiiren 
Schichtcn und zwar von einer Grundmoninenbildung, 
die dem unteren Gescliiebenmergel Norddeutschlands 
entsprichl, und von fluvio-glacialen Bildungen, die teils 
iilter, teils jiinger wie jene sind. Die iilleren, sogen. 
unteren Sande stellen Absiilze der Sclimelzwasser des grofsen 
Inlandeises dar, die vor dem Heranriicken desselben zur 
Ablagerung gelangten, wiihrend die oberen Sande durch 
Auswaschung aus der Grundmoranc entstanden sind. Sie 
lagern entweder auf derselben auf oder rulien, wo sie 
giinzlicli ausgewaschen ist, direkt auf den iiltercn Sanden. 
Diese jiingeren Sande sind ein vollkoinmenes Aequivalent 
der oberen Gcschiebesande Norddeutschlands, aber um eine 
Eiszeit iilter. Auch sie sind fast allenthalben geschiebe- 
fiilirend, aber in der Umgebung von Moskau infolge des 
enormen Bedarfes der Stadt an Pflastersteinen so vollkommen 
abgelesen, dafs man kaum irgendwo noch ein fauslgrofses

Geschicbe crblickt. In der Niihe des Ufers der Moskwa 
sahen wir einen breiten, langhin sich erstreckenden Kies- 
riicken, der in allen seinen Teilen nach Geschiebe durch- 
wiihlt ist. Das Materiał desselben besteht zum iiber- 
wiegenden Teil aus Gesteinen, die in der Umgebung von 
Moskau und nordlich davon sich ansteliendfinden: hartemllorn- 
siein des Karbon, Pliosphoriten und anderen konkretioniiren 
Bildungen aus dem Jura und der Kreide.

Das Chodinskysche Feld ist in der Niihe der Moskwa von 
einer Reihe von Trockenscliluchlen durchfurcht, in denen man 
die Aufeinanderfolge der Scliichten gut beobacliten kann. In 
der Niihe der Miindung einer dieser Schluchten, in der wir zum 
Flusse hinabgingen, sahen wir in die durch lteiue Moriinen- 
bildungcn unterbrochenen, aber von einer solchen Uberlagerten 
Sande eine eigentiimlichc Sehicht von ziemlicher Miichtigkeit 
eingeschaltet, welche nach BescliafTenheit und Inhalt sich deut- 
lich ais Absatz eines stehenden Gewiissers zu erkenucn gab. 
Es war ein dunkel blau-grauer, feingeschichteter Lebertorf mit 
bctrdćhtlie.hem Kalkgehalt, der einen ausgesproclienen Veilclieu- 
geruch zeigte und damit in merkwiirdiger Weise iiberein- 
stimmle mit iihnlichen Bildungen, Sufswasscrkalkcn u. a. 
im iillesten Diluvium Norddeutschlands. In diesem Gebildc 
beobacliteten wir zahlreiche pflanzliche und organische Reste: 
Kiefernzapfen, Samen, Fliigeldecken von Kafern, Fisch- 
schuppcn und andere Reste, dic noch einer griindlichcren 
Untersucliung liarren. Ich komme auf diese Schicht bci 
der Besprechung des Profils von Troitzkoje noch weiter zu 
sprechen. Etwas weiter unterhalb in derselben Sclilucht 
taucht unter den diluvialcn Sanden das iiltere Gebirge 
empor, welches hier aus glaukonitischcn Sanden und 
sandigen Thonen des oberen Jura besteht. In diesen Sanden 
liegt einc, elwa eincn Meter miiclitige Konglomeratbank, 
welche ungeheure Mengen von Belemnilcn und anderen 
organischen Resten entliiilt. An der Miindung der Studiony- 
schlucht (dies der Name der grofsen Trockcnschlucht) sahen 
wir das Steilufer des Moskwastromes nach beiden Seiten 
liin vorziiglich aufgesehlossen. Unter den diluvialen Sehottern, 
welche die jiingste Schicht des Profils darstelllen, folgen 
zuniichst wieder die glaukonitischcn Sande und Thone, die 
von unscrem Fiihrer Pawlow ais oberer Jura, von Prof, 
Nikitin ais obere AVolgaslufe bezeichnet werden. Unter 
ihnen folgt eine miichiige Schiehtenfolge, bestchend aus 
plastischen Thonen, in welchen in zwei verschiedencn 
llorizonten ausgcdehntc Phospliorit-Einlagerungen sich finden. 
Diese ganzc Schiehtenfolge bezeichnet Nikitin ais untere 
Wolgastufe und halt sie fiir eine spezifiscli russischc 
Schicnlenentwieklung, wiihrend dieselbe Pawlow Stufe fiir 
Stufe mit westeuropliischen Abteilungen der Juraformation 
parallelisieren zu konnen glaubt. Den untersten Teil des 
Profiles endiich bilden Thone mit abweichcnder Fauną, die 
dem Seąuanicn und dem Kimeridge entsprechen. Die 
ganze Sehichtenfolge ist ungelieuer versteincrungsreich und 
besonders an den Phosphoritlagen finden sich Ammoniten 
und Belemniten in zahlreichen Arten und ungeheurcu 
Massen. Bei der Denudation des Steilufers bleiben die 
widerstandsfahigeren Massen, also die Konkretionen und die 
organischen Reste liegen, und das Ufer bildet infolgedessen 
eine walire Anhiiufung von organischen Resten, unter denen 
die Belemniten, zumeist allerdings nur in Bruclistucken, so 
iiberwiegen, dafs man hier von waliren Belemnitenschlacht- 
feldern sprechen kann. Noch eine andere Beobachtung 
von Interesse .konnten wir an diesem Steilufer machen: 
die Auflagerungsflachc des Diluvium auf dem Jura ist
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nicht hbrizontal, sondern wcllig und wir liabcn in diesem 
Sclinitte Formen vor uns, die die Erosion wiihrend der 
Tertiiirzeit geschafTen hat. In den tieferen Einsenkungen 
des Diluviums zeichnele sich das ąnaitiire Sediment ge
wohnlich durch das Vor\vaUcn groberer Kiese aus. Uebrigens 
ist das BIoskwath.ilj wie hier ncbcnbei bemerkt sein mag, 
von 3 vortrefflich cntwickelten Terrassen begleitet, von 
denen 2 sicherlieh fluvio-glacial sind.

Unser Weg fiihrte uns von hier aus weiter nach dcm 
kleinen Dorfchen Mniowniki; hier wird das Steilufer des 
Flusscs von sandigen Schichten des Neokom gebildet, in 
denen in einem bestimmten, schwierig aufzufindendcn 
llorizontc kleine Konkretioncn von durcli Brauncisenstein 
vcrkiUetem Sandc sich finden, welcher ziemlich sclten einen 
sehr charakterislischcn Hopliten enthalt, der ais Iijiisanensis 
bezeiclmet wird. Noch etwas weiter flufsaufwiirts sahen 
wir bei dem Dorfe Kharachowo dic Ucberlagcrung der bei 
Studiony bereits beobachtetcn Juraschichten mit ihren 
glaukonitisch-thonigen Bildungen durch die sandigen Neokom- 
gesteine, und diese wiederum iiberlagert durch typisch aus- 
gcbildete Grundmoriinc. Auch hier war der Reichtum an 
Jurapetrcfakten ein ganz erstaunlicher. D;is schonste uud 
auffaTligste an den in grofsen Mnsseu vorhandenen Ammonitcn 
aber war die prachtvollc Erhaltung der naturlichen Farben, 
die so weit geht, dafs man die formcnschSncn Schalen der 
yerschiedenen Ammonitenartcn hier noch vollig in ilirem 
naturlichen und ursprUnglichen Aussehen beobachten konnie. 
Die Ausbeutc war eine so rciche, dafs an diesem Tage 
eine ganze Reihe von Musccn mit in prachtvollen Perl- 
mutterfarben prangenden Ammonitcn ycrsehen werden konnic.

Ueber eine etwas hohere Terrasse des Flufsthalcs, deren 
sandige Obeifiachc zur Entstehung zaldreicher kleiner Diinen 
Yeranlassung gegeben hatte, kamen wir in der Fortsetzung 
unseres Pfadcs zu dem Dorfchen Taitarowo, wo dic Moskwa 
auf einer hochst primitiven Briickc uberschritlen wurde. 
Eine Reihe von verankerten Flofsstiicken war nebeneinander 
gelegt und durch ubergelegte Brctter befahrbar geinacht; 
im Winter wird dieses gebrechliclic Bauwerk ein fach abge- 
fahren und durch die fiinf Monate ununterbrochen sich 
erhaltcndc Eisdecke ersetzt. Auf der weiteren Fahrt durch 
Aecker und Wiilder, iiber zumeist sandige Diluvialschichten 
gelangten wir gegen Mittag nach dem freundlichen Dorfe 
Troitzkoje, wo am Ilandc des steil zum Flusse hinunter 
abfallenden Platcaus ein priichtiges primitives Waldfriih- 
stiick uns erwartete. Trotz seiner Ilohe bestelit das Steil
ufer hier ganz und gar aus diluyialen Schichten und zwar 
aus geschichtetcn Sandcn und Kiescn. Dieselben gewinnen 
aber ein ganz hervorragcndes Interesse dadurch, dafs auch 
in ihnen wieder eine mehrere Meter machtige Folgę von 
Siifswasserbildungcn auftritt. Wir haben es hier olTenbar 
mit demselben Ilorizonte zu lliun, in welchem wir bereits 
den Lebertorf der Studionyschlucht beobachtetcn. Die hier 
auftrctcnden Sedimentc aber sind dttnnschiefrigc Diatomeen- 
Erden mit zahlreichen Resten von hoheren Pflanzen und 
mit Fischschuppen. Dic Schichten selbst sind schon seit 
den yierziger Jahren bekannt und die in ihnen vorkoimnenden 
Diatoraeen sind zum ersten Małe von Prof. Ehrenberg be
schrieben worden. Das Interesse an diesen Ablagerungen 
erfahrt noch eine Steigerung durch den Fund eines fast 
vollst;indigen Mammutskeletts in ihnen. Ueber diese Siifs- 
wassersohichten von Troitzkoje giebt es im Russischen cinc 
ganze Litleratur. Die einen Autoren, unter ihnen Nikilin, 
bchaupten, dafs die ganze sandige Schichtenfolge ein

schliefslich der Siifswasserbildungcn ein postglaciales Alter 
besitzt, wahrend eine Reihe anderer Autoren in den 
sandigen Bildungen die Aequivalcnte zwcier Eiszcitcn und 
in den Diatoineenerdeu und dem Lebcrtorfe das Produkt 
einer zwischen ihnen liegenden intcrglacialen Zeit 
erblicken. Nach meiner Meinung hiingt das endgiiltige 
Urtcil ganz ausschliefslich davon ab, wic man den 
BegrifT „Intcrglacialzeit" fafst. Verlnngt man von einer 
intcrglacialen Bildung, dafs dic Stelle, an der sic liegt, 
vor und nacli ihrer Ablagerung mindestens jc einmal unter 
einer Inlandeisdcckc gelegen hat, so ist dic Ablagerung 
von Troitzkoje nicht ais interglacial zu bezcichnen, da 
das Eis der letzten Vergletscherung jedenfalls die Gegend 
von Moskau nicht mehr erreicht hat. lliilt man aber, wie 
wir deutschen Glacialgcologen es heute wohl ausnahmslos 
thun, den Begriff „interglacial^ fur einen zeitlichen, gc- 
niigt cs also fiir die Delinition, dafs nach der Ab
lagerung der ais interglacial bezeichneten Schicht noch 
einmal cinc solche I|uandeisinvasiou erfolgte, dafs da9 
Klima auch der von ihr niclit direkt beruhrten Gegcnden 
in ein arktisches zuruckverwandelt wurde. so mufs man 
Troitzkoje fiir interglacial crklaren. Dic fiuviatilcn Sedi- 
mente, welche die Siifswasserbildungcn unserer Oertliclikeit 
in gewaltigcr Machtigkcit iiberkleiden, konnen in kciner 
Weise auf den lieutigen Flufslauf zuruckgefuhrt werden, 
sondern miissen notgedrungen ais das Sediment von 
Gletschcrfiusscn aufgefafst werden. Die in den Schichten 
von Troitzkoje cingeschlosscne Flora und Fauna aber be- 
weist ganz unwiderleglich, dafs zur Zeit ihrer Entstehung 
cin milderes Klima, womoglich ein inilderes ais heutzutage 
in diesen Gegcnden gehcrrscht haben mufs. Daraus gelit 
hervor, dafs zur Zeit ihrer Bildung das Inlandeis mindestens 
ebenso weit vcrschwunden gewesen sein mufs, wie heute. 
Die Sache liegt voIlkommen ebenso wic bei unseren 
deutschen intcrglacialen Ablagerungen von Klingc, Lauen- 
burg u. s. w., bei denen eine spiitere direkte Bedeckung 
durch das Inlandeis ebcnfalls unwahrscheinlich ist, die 
aber nichtsdestoweniger heute von der uberwiegenden 
Mehrzahl der Diluvialgeologen ais vollgiiltigcr Bcwcis fur 
cinc Interglacialzeit anerkannt werden. Fiir unseren Fuhrer 
Prof. Pawlow lag in dieser Feststellung und Uoberein- 
stimmung mit den von ihm selbst vertretencn Anschauungen 
eine grofse Genugthuuug.

Dem Flufsufer weiter stromabwiirts folgend konstatierten 
wir noch das Auftreten Obcijurassischer Schichten unlcr 
dcm Quaitiir, und hatten das Gliick, einen miichtigen 
Sauricrknochen in ihnen zu cntdccken. Von hier aus 
wurde der Riickweg nach Moskau angetrelen und zwar 
kamen wir schliefslich auf die von Smoleńsk herkommende 
Chaussec. Auf der Ilijhe kurz vor Moskau bezeiclmet cin 
Stein die Stello, an dor Napoleon bei seinem „Besuche" 
Itufslands 1812 zum ersten Małe dio lieiligo Sladt erblicktc 
und unweit davon wurde uns das Gartcnhaus gezcigt, in 
welchem die russischen Generale unter Kutusows Fiihrung 
den fiir Napoleon so verhangnisvollen Plan fafsten, INIoskau 
zu riiumen. Beim Abstiege in das Thal lernten wir dann 
KCgen Abend noch das ticfste Glied der Moskauer Schichten-O “
folgę kennen, dio Karbonformation. Wahrend dieselbe 
bekanntlich in fast allen iibrigen Landern in ilirem oberen 
Teile produktiv ist und in ilirem unteren aus Kalksteinen 
bestelit, ist das Vcrhaltnis hier umgekehrt und das Ober- 
karbon wird von lichten Kalksteinen mit mariner Fauna 
gebildet, in denen machtige Hornsteineinliigerungcn schicht-
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weise sich finden. Der Kalkslein wird in grofsen Briiehen 
ais geschiitztes Baumaterial bis tief unler den Spiegel des 
Moskwafiusses hinunter ausgcbeutct. Er ist hier wieder 
uberlagert von jiingeren jurassisclien Thonen, oline dafs 
eine Diskordanz bemerkbar wiire. Dagegen ist eine solc.lie 
in vortreffIicher Weise eine Tagereise weit von Moskau 
entfernt aufgeschlossen, an einer Stelle, die das Ziel einer 
besonderen von Prof. Nikitin gefiihrten Exkursion war, an 
der tcilzunehinen ich aber verhindert war.

Am Abende desselben Tages (7. September) rerliefsen 
wir Moskan und traten, ungefahr 150 an Zahl, die Ileise 
nach Nislini-Nowgorod an. Jlier begann die lierrlichc 
Wolgacxkursion, die der Gegcnstand des uachstcn Berielites 
sein wird.

Technik.
U e b e r  d a s  V e r fa h r e n  z u r  K o h lu n g  v o n  F lu fs-  

e iaen  lesen wir in der „Techn. Rundscli.” des „B. T.“ : 
Bisher konnte die direkte Kohlung des im basischen Martin- 
Ofen hergestellten Flufsstahles durcli KohlenslotT nur in der 
Giefspfanne vorgenominen werden. Bei diesem Verfaliren 
geht die Kohlung jedoch nicht gleichmiifsig vor sich, und 
das erhaltene Materiał eignet sieli nicht besonders zur 
Herstellung von Eisenbahnwagenachsen, Bandagcn und 
anderem schmiedbaren hiirteren Materiał, welches gleich- 
miifsigc Hitrte und Struktur verlangt, Die Stalilwerke, 
welche auf einem zu diesem Zweck dienenden hochgekolilten 
Flufsslahl von mehr ais 0,15 pCt. KohlenstofT mit phosplior- 
reichem Roheisen arbeiten, waren daher darauf angewiesen, 
die nachtriigliche Hartung des Bades durch Eintragung von 
phospliorarmem Roheisen oder Spiegeleisen vorzunehinen. 
wodurch dic Herstollungskosten des Stahls bedeutend erhoht 
wurden. Ein Verfahren, wonach dic Kohlung durch Eiu- 
tragnng von Kolilenstofl' in Form von Koks oder dergl. 
ebenfalls im Ofen selbst vorgenommen wird, bildet den 
Gegenstand einer sehr sinnreichen Erlindung von Karl 
Stobrawa in Gleiwitz, O.-S. Eine derartige direkte Kohlung 
scheiterte bisher an dem Umstande, dafs beim Eintragen 
von KohlenstolT in das Bad aus der phosphorsiiurehaltigen 
Schlacke, welche dasselbe nach der Entpliospliorung bedeekt, 
Phosphorsiuirc reduziert wurde und der Phosphor wieder 
in das Eisen ging. Dieser Uebelstand wird nach vor- 
liegendem Verfahren dadurch vermieden, dafs man mit 
Hilfe eines auf das Bad gelegten Ringes aus .Magnesit 
oder dergleichen auf der Decku des Bades ein schlacken- 
freies Feld schafTt, in das man KohlenstofT eintragen kann, 
ohne dafs derselbe unmittelbar mit der Schlacke in Beriihrung 
kommt. Man vcrfiihrt hierbei in folgender Weise: Nach 
der Entphosphoiung und Desosydation wird die Basitat 
der Schlacke durch Zusatz von gebranntem Kalk erhoht 
und dann ein mit gebranntem Magnesit oder Dolomit um- 
kleideter eiserner Ring auf das Bad gelegt. Dieser Ring 
sinkt infolge seiner Schwere durch die Schlackendecke bis 
in das eigentliche Stahlbad ein und schwimmt auf dem
selben. Dabei mufs seine Hohe so bemessen sein, dafs er 
aus der Schlackendecke emporragt. Die innerhalb des 
Ringes oder Rahmcns befindliche Schlacke wird mittelst 
eines Schopfloffels ausgeschijpft und dadurch eine vollstiindig 
schlackenfreie Metallfliiche innerhalb des Ringes erhalten. 
Bringt man nun zweckmafsig in einem kontinuieriichen 
Strom gemnhlenen, gut getrockneten Koks auf diese Fliiche.

so wird der KohlenstolT von dem Eisen lebhaft aufgenommen. 

Um eine glcichmiifsige Kohlung zu bewirken, wird der 

R ing  wahrend dieses Prozesses auf dem Bade bewegt und

dasselbe umgeriihrt. Bei diesem Vcrfahren kann die

Reduktion von Phosphor aus der Schlacke durch den 

KohlenstolT nicht stattfinden, da der letztere von der Schlacke 

durch den Magnesilring isoliert ist.

Lot m it W a s s e rw a g e . D. II. G. M. 49 107. Das
in nachstehender Figur dargestellte, in erster Linie fiir das 
Baufach und verwandte Branchen sehr praktische Instrument 
wurde uns zur Ansicht ubersandt. Dasselbe diirfte auch fiir 
technische Bcamte und Steiger von Interesse sein. Ein ganz

speziellcr Voizug dieses lnstrumentes, ais Wasserwage be- 
trachtct, ist der um 90° seitlich angebraclite Schlitz, welcher 
cin Beobachten der Libelle aucli iiber Augenhohe mit Leićhtig- 
keit gestatlet. Mit seiner Zierlichkeit verbindet das Instrument 
docli das nbtige Gewicht, um es praktisch ais Lot ver- 
wenden zu konnen. Zu diesem Zwecke ist am entgegen- 
gesetzten Ende der Lotspitze eine Ocse angebracht, an 
welcher vermittelst eines Karabiner-Hakcns die Lotschnur 
befestigt ist. Die geringen Ausdehnungen des Instrumentes 
gestatten, dafs man es bequem in der Westentasche mit 
sich fuhren kann. Der Preis per Stiick (fein yernickelt) 
betriigt 3 14L Dasselbe wird, wie uns mitgeteilt 
wird, bereits auf yerschiedenen staatlichen und Privat- 
Gruben, von Steigern und technischen Beamten mit Erfolg 
angewandt und diirfte cs bei der Gcringfiłgigkeit des Preises 
einem jeden Interessenten ermoglieht sein, sich in den 
Besitz eines solchen Instrumenles zu setzen. Zu beziehen 
ist dasselbe gegen Einsendung des Betragcs oder Nachnahme 

durcli Karl Leu, Koblenz, Bismarckstrafse 34.

Gesetzgebung und Yenraltung.
Verbot v o n  Ueborschichten. Von einer Anzahl von 

Revierbeamten des Oberbergamtsbezirks Dortmund sind den 
Betriebsleitungen der Gruben Vcrfiigungen zugegangen, 
welche das Bestreben der Bergbehorde erkennen lassen, 
auf dem Wege polizeilicher Verordnungen auf Grund des 
§. 197 Abs. 1 d. AUg. Bergg. in der Fassung voin 24. Juni 
1892 dic Ueberschichten zu beschriinken. Demgegcniiber 
mufs darauf hingewiesen werden, dafs die Zahl der Ueber
schichten bezw. Nebenscliichten im hiesigen Bezirk keines- 
wegs eine solche ist, dafs dadurch die Gesundheit der 
Arbeiter gefiihrdet wird. Namentlich sind die auf An
ordnung der Verwaltungen verfahrenen Ueberschichten nicht 
hiiufig. Dafs sie sich namentlich in den Zeiten eines 
empfindliehen Wagenmangels und im Falle aufserordent- 
licher Anforderungen an die Leistung der Zechen, welche 
voriibergchend auftreten konnen, niclit vollig entbehren 
lassen, wird wohl aligemein anerkannt. Ebenso ist aufser 
Zweifel, dafs dic Arbeiter selbst gern von Zeit zu Zeit 
eine Ueberschicht verfahren. Ein Zwang oder ein Druck 
seitens der Yerwaltungen wird grundsiitzlich vermieden.
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Die Befiirolitungen der liiesigen Bergbehordcn hin- 
siclitlich der nachteiligen Einwirkiing der Ueberschichten 
auf die Arbeiter werden aucli augenschcinlich von den 
bergfiskalischen Yerwaltungen nicht geteilt, wie z. B. 
dic wiederholten Mittcilungen des Saarbrlicker „Bergmanns- 
freund" iiber im dortigen Staatsbergbau verfahrene Ueber- 
(bezw. Neben-)schichten beweisen. U. a. finden wir in 
dem genannten Blatte folgende Notiz:

„Sulzbach, 27. Sept. Am 23. d. Mts. nachmittags 
5 Ulir fand im Konferenzsaalc des neuen Berginspektions- 
gebiiudes eine Versammlung der Yertrauensmanncr der Grube 
Altenwald statt. Grund zu dieser Zusammenkunft war ein 
Telegramm des Handelsbiireaus der Kgl. Bergwerksdirektion, 
wonach utn Einlegung einer Nebenschiclit fiir Sonnabend, 
den 25. d. Mts. ersucbt wurde. Nacli griindlicher Be
sprechung dieses Punkles und nachdem sich die Anwesenden

hiermit einverstanden erkliirt hatten, gab der stellvertretende 
Vorsitzende, Ilerr Berginspektor Dr. Schiifer, die Einteihing 
dieser Nebenschiclit wie folgt bekannt. Danach fuhr dic 
Friilischicht am Sonnabend, den 25. d. Mis , morgens 
4 Uhr an bis 12‘/s Uhr, die Mittagschicht dauerte von 
12'/2  bis S'/2 abends, die Nebenschiclit fiir die Friilischicht 
begann abends um S'/2 Uhr; Schlufs der Schicht Sonntag 
morgens 4 ‘/2 Uhr. Die Nachmittagsschicht fuhr am Montag, 
den 27., morgens um 1230 Uhr an; Schlufs dieser Schicht 
um S*/2 Uhr vormittags. B eur la u bun gen von der 
Nebenschiclit sol lten nur in den dringendsten 
Fallen erfolgen. Zum Schlufs ersuchte der Herr Yor
sitzende die Vertrauensmanner, bei ihren Kameraden dahin 
zu wirken, dafs in der leider unabweisbaren Nebenschiclit 
auch eine entsprechende Leistung zu wege gebracht werden 
sollte."

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Uoborsieht der Steinkohlenproduktion im  Oberbergamtsbezirke Dortmund im  I I I .  Yierteljahre 1897.
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1 Osnabruck incl, Staats- 
werk Ibbenburen . 6 54 883 57 925 1450 6 59 938 63 442 1533 5 055 5 517 83

2 Recklinghausen . . 9 1 044 309 1 044 272 15 260 9 1 162 486 1 162131 16 274 — 118177 117 859 1014 — — — —

3 Ost-Dortmuiid . . . 9 678 633 677 749 10 253 10 758 233 756 654 11 906 1 79 600 78 905 1653 — ■ — — —
4 West-Dortmund . . 10 712 824 712 459 10 689 10 805 756 803 381 11958 — 92 932 90 922 1269 — — — —

5 Siid- Dortmund . . . 14 634 233 634 681 10 201 15 716 426 715 964 10 992 1 82 193 81283 791 — — — —

6 W i t t e n ...................... 14 559 612 560 458 9151 14 602 129 600 305 9 210 — 42 517 39 847 59 — — — —

7 Hattingen . . . . 19 530 626 531 915 8 064 19 543 94ó 544 769 8 823 — 13 322 12 854 759 — — — —

8 SOd-Bochuni . . . 11 581 038 580 829 9 130 11 574 685 573 050 9 339 — — — 209 — 6 353 7 779 —

9 Nord-Bochum . . . 6 627 320 623013 9 221 6 661 225 661 245 9 803 — 33 905 33 232 582 — — — —

10 H e r n e ...................... 7 925 785 925 738 11540 7 967 773 968 592 12 615 — 41 988 42 854 1075 — — — —

11 Gelsenkirchen . . . 6 912 430 914 112 12163 6 1 009 667 1 007 875 13 296 — 97 237 93 763 1133 — — .— —

12 Wattenscheid . . . 6 723 294 721 847 10 141 6 834 994 834 079 11465 — 111700 112 232 1324 — — — —

13 Ost-Essen . . . . 5 865 820 865 442 9 851 5 901 909 901219 10 598 — 36 089 35 777 747 — — — —

14 West-Essen . . . . 8 1 099 978 1 098 666 13 006 8 1 220 165 1219 576 14 318 — 120 187 120 910 1312 — — — —

15 Siid-Essen . . . . 10 554 226 563 359 7 008 10 580 240 586 792 7 410 — 26 014 23 433 402 — — — —
161 W e rde n ..................... 11 142 114 144 307 1803 12 146 224 144 382 1958 1 4110 75 155 — — — —

17 Oberhausen . . . . 12 957 891 955 003 12 652 13 1 091 787 1 091 043 14 Ó73 1 133 896 136 035 1921 — — — —

Sa. im ganzen Ober- 

bergamtsbezirke 163 11 605 016 11 616 780 161 583 167 12 637 585 12 634 499 176 071 4 1038 922 1 025 49S 14488 6 353 7 771*
In Wirklichkeit mehr 

Fórderung im I. Yierte

>’ u I- II 
n n D* a

n » H. ,i

jahr 1897. .
1896. .
1897. . 
1896. .

11 750 215 
11 025 247 
11 362 662 
10 429 628

4 1032 0G9 1017 719 14488

Kohlen-Ausfuhr nach Ita lien  au f der G-otthard- 
bahn im  Monat September 1897.

Versan d s ta t i onen Chiasso

t

Ueber

Luino

t

Locarno

t

Total

t

Ileinitz ................................ 180 140 ___ 320
Von der Heydt . . . . 190 110 ___ 300
Herne...................................... 10 40 ___ 50
Liitgendortmund . . . . 180 60 10 250
Oberhausen........................... 220 30 ___ 250
R ie m k e ................................. 70 30 ____ 100
S c h a lk e ................................. 225 195 20 440
Ueckendorf-Wattenscheid 120 130 _ 250
W a n n ę ................................. 45 335 15 395
W e itm ar ................................. 50 10 — 60

Total 1 290 1 080 45 2415
Yom l.Jan. bis Ende Sept.1897 12 321,9 8 892 5 290 21504,4

Kohlenbergbau im  Oberbergamtsbezirk Clausthal 

fiir das 3. Yierteljahr 1897.

L  -
Zahl d.i.3.Quart.l897betr.Werke 

„ n n v „ bescli. Arb. 
Bestand am Anfange desQuartals 
Neue Einnahme (Fórderung) im 

Laufe des 3. Quarta!s . . . .

Summę

Ausg .  im L a u f e  d. 3. Q u art.
a. Deputate an Arbeiter . . .
b. Absatz durcli Verkauf . .
c. Selbstverb. inki. Haldenverl.

Summę

Bestand am Ende des Quartals 
Einnabinewert der verk. Kolilen 
Durclischnittspreis fiir die Tonne

S t e i n k o h l e n .

7
4 440 
2 137 t

191814 t 

193 951 t

246 
181 856 

9 200

191 301 t

2 650 t 
1 589 953 J l. 

8,74 J l.

Br a u n k o h l e n .  
30 

1340 
S 338 t

102 390 t 

110 728 t

100 t 

93 070 t 
13 379 t 

106 549 t

4179 t 
328 079 J l. 

3,53 J l.



-  868 - Nr. 44.

S t e i n k o h l e n .  Braunko l i l en .
I m 3 . Q u a r t a l e  1896 be t r ug :
Die neue Einnahme.................... 187 416 t 93 378 t

Zu- (Ab-)nahme. . . . 4 398 t 9 012 t
Der-Absatz durch Yerkauf .:. . 176 203 t 88 938 t

Zu- (Ab-)nahnie 5 653 t 4 132 t
Der Bestand a. Ende d. Quartals 1741 t 2 638 t

Zu- (Ab-)nahme.............  909 t 1 541 t
DerEinnahmewert d.verk.Kohlen 1 486 630v/ć. 291 833

Zu- (Ab-)nahme . . . .  103 323 JL  36 246 JL.
Der Durchschnittspreis f.d. Tonne 8,44 JC. 3,28 JC.

Zu- (Ab-)nahme . . . .  0,30 JC. 0,25 JC.
I n  den  ersten d r e i  Quar t .

i 1897 516 053 t 302 965 t
Die neue Einnahme . j lgg6 5ug G78 t 281 151 t

Der Absatz durch Verkrufi 180^ 485 001 t 263 446 tlierAbsatztlurcu verKcui| 18g6 475 680 t 246 292 t

Produktion der deutsehen Hochofenwerke im
September 1897. (Nach Mitt. d. Vcreins deutscher Eisen- 
und Stahl-Iiidustrieller.)

B e z i r k

O '—' 
^  § 
0 E 
p: *  

v-

Produktion 
im Sept. 

1897 

t

Puddel-

Roheisen

und

Spiegeleisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen- 
Nassau . . . . . . . . .

Sclilesien u. Pommern (Stettin)
Konigreich S a c h s e n ......................

Hannover nnd Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Lusemburg

IS

26
11
1
1
1
9

21-152

43 546 
31 811 

238 
1260 
2 690 

24 910

Puddelroheisen Summa 
im August 1897 

im September 1896

67

63
65

125 607 
119 693 
136 779

Bessemer-

Roheisen.

Klieiiiland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

Schlesien u. Pommern (Stettin) 
Ilannoyer und Braunschweig 
Bayern, Wiirttemberg u. Thiiringen

4

2
1
1
1

37 753

2 984 
4 922 
2 680 
1 100

Bessemer Roheisen Summa 
im August 1897 

im September 1896

9
10
8

49 439 
48 919 
40 079

Thomas-

Roheisen,

Rheinland - Westfalen, oline Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-
N assau ...........................................

Sclilesien u. Pommern (Stettin) 
Hannover und Hraunschweig . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxeinburg

15

4
3
1
1

13

130 288

2 633 

15 380 
17518 
4 100 

141 351

Thomas-Roheisen Summa 
im August 1897 

im Septembor 1896

37
39
39

311270 
303 603 
274 858

Gielśerei- 

Roheisen 

u. Gufswaren 

1. Schmelzung

Rheinland - Westfalen, 0I1116 Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-

Schlesien u. Pommern (SteltinJ
Konigieicli S a c h s e n ......................
Hannover und Braunschweig 
Bayern, Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen 11. Lnxemburg

11

2
4

1
2
2
6

43 546

8 424 
G 308 
1469 
5 780 
2211 

27 620

Giefserei-Roheisen Summa j 28 
im August 1897 ! 32 

im September 1896 33

95 358 
97 246 
82 457

Z u s a m m e 11 s t e 11 u 11 g. 
Puddelroheisen und Spiegeleisen...........................

•

125 607 

49 439 
311270 
95 358

Produktion im September 1897 . • . . . . 581 674

Gesamteisenproduktion im  Deutsehen Reiehe. 

(Nach Mitt. d. Yereins Deutsclier Eisen- u. Stahlindustrieller.)

1897 P
u
d
d
e
l-

ro
li
e
is

e
n

B
e
ss

e
m

e
r-

ro
li
e
is

e
n

T
ti
o
m

as
-

ro
h
e
is

e
n • i cO OJt- to 0 •<-'

a  ®00  M

O
a
aco
UJ
a
N

In  T o n n e n

Januar . . 136 495 47 481 295 047 85 341 564 364
Februar . . . 129 682 39 951 267 756 82 570 519 959

140 913 47 463 298 243 88 614 575 233
140 823 44 992 285 541 88 987 560 343
141 689 50 051 292 943 94 930 579 613
139 605 40 706 274 475 87 517 542 303
133 094 51916 298 683 86 065 569 758

August . . . 119 693 48 919 303 603 97 246 569 461
September . . 125 607 49 439 311270 95 358 581 674

Jan. bis Sept. 1897 12U7 601 420 918 2627 561 806 62S 5062 708
1896 1270 540 379 418 2392 989 666 237 4709 194
1895 1136 891 341 835 2124 090 674 491 4277 307

Ganzes Jahr 1896 1689 200 515 352 3252 765 903 665 6360 982

it }> 1895 1524 334 444 495 2898476 921 493 5788 798

Ausfuhrvergiitungen fiir Eisen- und  Stahl- 

erzeugnisse. Die am 19. Oktober in Koln unter dem 
Vorsitz von Geli. Kommerzienrat L u eg - Oberhausen ab- 
gelialtene Versammlung westdeutsclier Flufseisenerzeuger 
fafste- folgende Resolution, die von lngenieur Schrodter- 
Diisseldorf und Landtagsabg. Dr. Beumer-Dusseldorf ein- 
geliend begriindet wurde: „Die heute in Koln tagende
Versammlung westdeutsclier Flufseisenerzeuser erblickt in 
der Gewiilirung y o ii VergiUungcn auf auśgefuhrte deutsche 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des deutsehen Zollrereins ein 
wirksames Mittel sowolil zur Aufrechterliallung einer be- 
friedigenden Geschiirtslage ais auch insbesondere zu einer 
stetigen Beschaftigung unserer Arbeiterbevi)lkeiung, wie sie 
im Gegensatze gegen manebe andere Industriestaaten die 
deutsehen Eisen- und Ssalilindustriellen, manchmal mit 
grofsen Opfern, stets aufreclit zu erbalten gesucht haben. 
Unter Betonung der gnindsiitzlichen Bedingungen, dafs 
derartige Vergutungen nur von Verb;inden an Verbiinde 
zu gewiihren sind, und dafs sie nur eine BeiliUlfe fiir 
den exportierenden Fabiikanten sein soli, hotTt die Ver- 
sauimlung, indem sic dic bereits ausgesprochene Bereit- 
willigkeit des Rheinisch - Westfjiiischen Robeisensyndikats 
und des Rheinisch- Westfiilisehcn Kohlensyndikals freudig 
begriifst, dafs diese beiden Verbiinde, sowie der Halb- 
zetigverband und etwa in Betraclit kommeiide aridere Ver- 
einigungen nunmehr zur Erreichung des gleiehen Zieles 
eine Organisation auf breiter Grundlage scliaffen werden, 
und wiihlt zu diesem Zwecke eine Kommission, die niit 
der Ausftihrung der weiteien Schritte betraut wird."

Aus der deutsehen Handelsbilanz. Zwei Punkte 
treten in der deutsehen Handelsstatistik des Jalires 1896, 
wie die Volksw. Korresp. bemerkt, ganz besonders hervor, 
erstlich niimlich eine Ausfuhrsteigerung nach den beiden 
einzigen Liindern Europas, mit denen Deutsehland in einein 
Handelsvertragsverlialtnis niclit steht, Spanien und 
Portugal, zweitens ein aufsergewolinlicher Riickgang des 
deutsehen Exports nach den Liindern der Balkan-Halbińsel, 
welche siiintlicb Vertrags- oder meist-begiinstigte 
sind. Was den Ilandelsverkelir Deutscblands nach der 
Pyrenaen-llalbinsel anlangt, so betrug die

Einfuhr von Ausfuhr nach 

M i l i i o n e i i  Ma r k

1896 1895 1896 1895

S p a n ie n .......................... 35,9 28,6 39,4 31,2
Portuga l..........................15,2, 13,5 13,4 13,1
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also Einfuhrerhohung, aber auch Ausfuhrsteigerung. Letzlere 
basiert bei Spanien auf dem erhohten Bedarf an Gewehren 
(1896 fiir 7,6 Mili. dL, 1895 nur fiir 1,8 Mili. tjfL) und 
in Telegraphenkabeln (1896: 4, 1895: 1,7 Mili. 
bei Portugal in dem Melirgebrauch von rohem Eisendraht, 
Eisenbalinschienen, Spiritus und Zucker. Spanien hatte
dafiir an Deutschland fiir iiber 6 Mili. mehr Eisenerze
ais 1895 geliefert, Portugal aber erhohte Mengen Korkholz, 
Korkstopfen, Kakao in Bohnen und Wein gesandt.

Deutsclilands Handelsverkelir mit den einzeinen Landem 

der Balkan-Halbinsel stellt sich folgendermafsen:

Einfuhr von Ausfuhr nach 

M i l l io n e n  Mark

1896 1895 .1896 1895

der T iirk e i.................................. 25,9 22,0 28,0 39,6
K u m a n ie n ................................. 69,3 36,4 32,8 34,1
S e rb ie n ........................................  6,6 5,6 2,5 1,8
G r ie c h e n la n d ........................... 9,3 8,0 4,1 3,9
B u lg a r i e n ................................. 3,7 ' 2,4 5,3 4,4

Zusammen 114,8 74,4 72,7 85.5

Ilier herrscht Importsteigerung neben Esportrttckgang 

vor, erstere veranlafst durch die erhohte Getreideeinfubr 

Deutsclilands von der T iirkei, Rum iin ien , Serbien und 

Bulgarien. Die Tiirkei fiihrte weniger ais 1895 an Gewehren 

und Muni t ion ein, die Yerm inderung der Ausfuhr im Verkehr 

mit Rumiinien ist veranlafst durcli den Kontantenvcrkehr, 

dabei ist eine Stcigerung im  Absatz von Baumwoll-, Eisen-, 

Leder-, "Wollwaren und Maschinen zu beobachten. Nach 

den drei kleinerpn Balkanliindern: Serbien, Griechenland 

und Bulgarien hat die detitsche Ausfuhr zugenominen; 

Serbien hatte erhohten Verbrauch von Textilpiodukten 

(Baumwolle und W olle), sowie von Rindshauten, Bulgarien 

von Kleidern, Wollwaren, Eisenwaren, Patronen, Griechen

land aber gesteigerten Bedarf in Droguen und W ollwaren.

D io  S te in-  u n d  B r a u n k o M e n p r o d u k t io n  E ran k -  

r e ic h s  im  I .  H a lb ja h r  1897. Die Produktion Frankreiclis 

an SteinkoWcn und Anthrazit betrug, wie wir den Cirkularen 

des Comitć central des HouilR:res in Paris entnehmen, 

nach der amtiichen Statistik in dem genannten Zeitraum 

14 727 291 t gegen 14 143 242 t im I. Halbjahr 1896. 
Die Braunkohienproduktion betrug 222 888 t gegen 217 230 t 
im  I. Halbjahr 1896. Die Steinkohlenproduktion verteilt 

sich im wesentlichen auf die nachstehend aufgefiihrten 

Bezirke: Nord und Pas de Calais m it 8 849 163 t, Loire 

m it 1 810 557 t, Bourgogne und Nivernais m it 1 084 257 t, 

Gard mit 908 977 t, Tam  und Aveyton m it 760 498 t, 

Bourbonnais m it 607 851 t. Die iibrigen Bezirke haben 

eine wesentlich gcringerc Forderung. Prozentual ist die 

Forderung in den letzten 10 Jahren um 35 pCt., im Jahre

1897 gegen 1896 um 4 pCt. gestiegen. Die Jahre  1S92 
und 1893 wiesen einen geringen Riickgang gegen dic 

Vorjalire auf.

E in e  u n b e a b s ic h t ig te  W i r k u n g  des  b e lg is c h e n  

G ese tze s  iib e r  d ie  A r b e it s o r d n u n g e n  v o m  15. J u n i

1896. Der Artikel 24 dieses Gesetzes bestimmt, dafs d ie ' 

Summę der iiber einen Arbeiter an einem Arbeitstage vcr- 

hangten Geldstrafen ein Funftel des taglichen Verdienstes 

nicht iibersteigen darf. Infolge dieser Bestimmung hat das 

freiwillige Feiern der Bergleute in bedenklichem Mafse zu- 

genommen. E iner diesbeziiglichen Statistik der „Association 

charbonniere du Couchant de Mons" entnimrat das Liitticher 

„Organe industrie l^ folgende Angaben:

Die Anzalil der von den Bergleuten eigenmiichtig ge- 

feierten Scliichten betrug im ersien Halbjahr 1896 3582, 
in  demselben Zeitraum des Jahres 1897 aber 11 374. 
Der hiermit verbundene Verlust an Arbeitslohn belief sich 

im  ersteren Falle auf 18 548 Frcs.-, im zweiten Falle auf 

43 863 Frcs.

Nicht besser liegt die Sache im Becken von Liittich. Hier 

erreichte nach Auskunft von zwroIf Zeclienverwaltungen, die 

zusammen rund 10 000 Mann beschaftigen, der Lohnverlust 

infolge eigenmachtigen Feierns in 6 Monaten nahezu 

450 000 Frcs. Es kommen also auf den einzeinen Arbeiter 

im Durchschnitt halbjiihrlich rund 45 Frcs. oder jahrlich  

90 Frcs., d. i. etwa 10 pCt. des mittleren Jahresarbeits- 

verdiensles.

Rechnet man hierzu die uberfliissigen Ausgaben, die der 

uribeschiifiigte Arbeiter zu machen pflegt, so w ird man 

zugeben inttssen, dafs die W irkungen des Gesetzes in volks- 

wirtschaftlicher Hinsicht ungiinstig sind. Die Arbeitgeber 

suclien sićli gegen die nachteiiigen Folgen des unentschuldigten 

Feierns fiir den Betrieb zum Teil entweder dadurch zu 

schiitzen, dafs sie dasselbe m it zeitweiliger oder dauernder 

Entlassung bestrafen, oder sie kiindigen voikommenden 

Faljes dem Arbeiter und stellen ihm  anheim , den Arbeits- 

vertrag auf der Grundlage eines anderen, um einen gewissen 

Betrag gekiirzten LohnsaUes zu erneuern. In beiden Fallen 

wird der Arbeiter ohne Zweifel hiirter betroffen, ais 

durch ciumalige Kurzung seines Tagelolines um mehr ais 

ein Funftel.

Es bestiitigt sieli also hier wieder einmal die Erfahrung, 

dafs bureaukratische Gesetzesvorschriften, welche hemmend 

in das Getriebe des Erwerbslebens eingreifen, in der Praxis 

auf irgend eine Weise umgangen werden, wobei oft der 

Arbeiter gegen den friilieren Zustand benachteiligt und so 

der bcabsichtigtc Arbeiterschutz in sein Gegenteil ver- 

kehrt wird.

Ycrkclirswesen.
W a g e n g o s t e l lu n g  im  R u h r k o h le n r e v ie r  fiir die 

Zeit vom 1. bis 15. Oktober 1897 nach Wagen zu 10 t.

Es sind Die Zufuhr nach den

Datum verlangt gestellt Rheinhafen betrug:

im Essener 
und

aus dem
nach

Wagen

Monat Tag Elberfelder Bezirke
Bezirk zu 10 t

Oktober 1. 12 381 12 299 Essen Ruhrort 17014

n 2. 13 032 12 944 n Duisburg 6 777

jj 3. 1 120 1099 )) Hoclifeld 2 917

n 4. 12 715 12 705

n 5. 13 160 13 160 Elberleld Ruhrort 106

n 6. 13 321 13 321
.

n Duisburg U

n 7. 13 629 13 629 Hoclifeld —

n 8. 14 146 13 754 Zusammen : 26 825
yy 9. 14 279 13 412

n 10. 1060 1 012
11. 13 283 13 066

12. 13 862 13 552
n 13. 14115 J 3 593

14. 14 196 12 641

n 15. 14514 12773

Zusammen: 178813 172 960
Durchschnittl.: 13 755 13 305
Yerhaltniszahl: 13 344
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Betriebsorgebnisse der doutschen Eisenbahnen. 

a) Preufsisclie Staatsbahnen:

Betriebs-

Lange

km

E i n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepiickverkehr

Aus dem 
Guterverkehr

Aus sonstigen 

Quellen 

JL.

Gesamt-Einnahme

uberhaupt

J i.

auf 
1 km

J i.

uberhaupt

J i.

auf 
1 km

J i.

uberhaupt

J i.

auf 1 km

J i.

gegen Sept. 1896 j wen.ger ; . . . . . . .

Vom 1. April bis Ende Septeniber 1897 
Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . ,

29089,17
628.08

30 170 000 
1 330 000

186 008 000 
8 756 000

1062
25

6 582 
190

67 441 000 
2 886 000

375 368 000 
17 611000

2 328 
51

13 014
360

6 207 000 
655 000

35 637 000 
3 289 000

103 818 000 
4 871 000

59 701 300 
29 656 000

3 570 
92

20 625 
627

b) Siimtliche deutschen Staats- und Privatbahnen, cinsohliefslich der preufsischen, mit Ausnahme der baycrischen Bahnen.

E i n n a h m e n .

Betriebs-

Lange

km

Aus Personen- 
und Gepackyerkehr

Aus dem 
Giiterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-Einnahme

uberhaupt

JL.

anf 
1 km 

JL.

uberhaupt

J i.

auf 
1 km 

JL.

Quellen

JL.

uberhaupt

JL

auf 1 km 

J i.

September 1897 ........................................... 40 893,46 40 245 304 1 004 86 678 116 2126 8 071 518 134 994 938 3 302

gegen Sept. 1896 1 ” ®nh.r * ..................... 899,59 1 673 160 20 3 999 085 53 831366 6 503 611 88
[weniger......................

Vom 1. April bis Ende Sept. 1897 (bei den
Bahnen mit Betriabsjahr y o iii  1. April) — 208 860 224 6149 416 624 253 12 047 39 702116 665 186 593 19 177

Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . . 
Vom 1. Januar bis Ende Sept. 1897 fbei

—■ 9 853 543 163 19 969 750 316 3 489 283 33 312 576 546

Bahnen mitBetriebsjahr vom 1. Januar) *) — 51 179 330 8 645 95 665 392 15 920 10 190 389 157 035 111 26 111
Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr — 2 482 157 357 4 083 945 554 969 834 7 535 936 1060

*3 Zu diesen gehóren u. a. die saclisischen und badisclien 
Enseheder und die Ilessische Ludwigseisenbahn.

Die Leistungsfahigkeit der Lokomotivfabriken.
Der Dresdener Anzeiger schreibt: Durch die Zeitungen
geht die Notiz, dafs seitens der preufsischen Staatsbahnen 
im November d. J .  eine weitere Ausschreibung von 
400 Lokomotiven erfolgen werde. Hinzugefugt wird, dafs 
siimtlichc Lokomotivfabriken bis Ende 1898 voll besciiiiftigt 
seien und dafs die Lieferung erst im Frtihjahr 1899 er
folgen konne. Wie uns vom Verein deutseher Eisen- und 
Stahlindustrieller mitgeteilt wird, ist die zuletzt angefiihrte 
Behauptung thatsiichlich unrielitig, sie kann sogar dazu 
fiihren, dafs iiber die Leistungsfahigkeit der deutschen 
Lokomotivfabriken ganz irrtumliche Ansichten wachgerufen 
werden. Die deutschen Lokomotivfabriken sind vielmehr 
in der Lage, pro Jahr weit mehr Lokomotiven zu liefern, 
ais siimtliche preufsisclie beziehungsweise deutsche Staats
bahnen brauchen.*) Dies ergiebt sich auch daraus, dafs 
neben der vollen Deckung des inliindischen Bedarfes eine 
sehr nennenswerte Anzahl von Lokomotiven jahrein jahraus 
nach dem Auslande ausgefiihrt wird Tliatsiichlich un- 
richtig ist ferner, dafs die Lokomotivfabriken bis Ende
1898 bereits voll besciiiiftigt seien. Erfreulicherweise ist 
der Gescliiiftsgang zur Zeit ein recht flotter, die deutschen 
Lokomotivfabriken wiirden aber sehr wohl in der Lage 
sein, weitere Lieferungen auch fur 1898 zu ubernehuien 
und auszufahren.

Amtliche Tarifveranderungen. D e u t s c h - D U ni s c li e r 
Kohlenverkehr. Mit dem 15, d. M. wird die Station 
Sirib der diinischen Staatsbahnen in den Ausnahmętarif vom 
1. Oktober 1895 ais Empfangsstation aufgenommen. Niiheres 
bei den beteiligten Giiterabfertigungsstellen. Essen, den
8. Oktober 1897. Konigliche Eisenbahndirektion.

*J Im Betriebsjahre 1895/96 verfugten die preufsischen Staats
bahnen iiber 10 924, die samtlichen vollspurigen Eisenbahnen 
Deutsehlands einschl. der erstgeuannten iiber 16 107 Lokomotiven.

Staatseisenbahnen, die Main-Neckarbalin, die Dortmund-Gronau-

0 berschlesisch - Oesterreichischer Kohlcn- 
verkehr uber Mittelwalde u. s. w. Am 1. Noveinber 
ds. Js. tritt fiir den vorbezeichneten Kolilenverkehr cin 
neuer Tarif in Kraft, durch welchen der gleichnamige Tarif 
vom 1. Januar 1892 nebst Nachtrag 1 — 6 aufgehoben 
wird. Der neue Tarif enthiilt im allgemeinen Ermafsigungen. 
Soweit sich danach jedoch Erhohungen ergeben, bleiben 
die bisherigen Praehlsatze und Bestimmungen noch bis zum
1. Dezember d. J. in Kraft. Der neue Tarif ist bei den 
beteiligten Dienststellen zum Preise von 50 Pfg. fiir das 
Stiick kiiuflich zu haben. Kattowitz, den 12. Oktober 
1897. Konigliche Eisenbahndirektion, namens der be- 
teiligten Yerwaltungen.

Vcrcinc und Yersainiulungen.

Die Kommission zur Untersuchung der Ursachen 
der Unfalle durch Stein- und Kohlenfall hat ihre 
Verhandlungen am 26. Oktober in Berlin begonnen. Den 
Vorsitz der Gesaintkommission fiihrt der Oberberghauptmann 
Freund, den der 5 Revierabteilungen (Ober- und Nieder
schlesien, Dortmund, Aachen uń<l Saarbrucken) Geli. Bergrat 
Broją, Oberbergrat Pringslieim (Breslau), Geli, Bergrat 
Larenz (Dortmund), Oberbergrat Dr. Klose und Geli. Bergrat 
Follenius (Bonn). Oberbergrat Meifsner (Berlin) ist General- 
berichterstatter und Protokollfuhrer. Die Beratungen wurden 
durch den Ilandelsininister Brefeld mit einer langeren An- 
sprache eroffnet, in welcher er auf -die Grunde fiir die 
Berufung der Kommission hinwies und die Iloffnung aus- 
sprach, dafs ihre Arbeiten fruchtbringend sein mochten. Die 
Kommission beschiiftigte sich zuniichst mit der Festsetzung 
des Arbeitsplans. Demniichst nahmen die einzelnen Ab-
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teilungcn ilue Arbeiten auf, dereń Ergebnisse in gemcin- 
samer Beratung verwertot werden sollen. Wir gedęnken 
demniichst tiber den Verlauf der Verhandlungen eingeliend 
zu berichten.

Allgomeinor Knappschaftsverein zu Bochum.
In der am 5. Oktober stattgehabten Vorstandssitzung teilte 
die Verwaltung mit, dafs der Vci\valtungsbericht fiir das 
Jahr 1896 in Druck sei, derselbe konne binnen kurzem 
der Redaktionskommission und voraussichtlich in der nacliśten 
Siizung dem Gesamivorstande yorgelegt werden.

Das neue Dienstgebiiude in Dortmund isl iizwischen 
seińer Bestimmung Ubergeben worden.

Der Kassenabschlufs fiir das erste Ilalbjahr 1S97 ist 
den Miigliedern in Abdruek iibersandt worden. Der Ueber- 
schufs betriigt:

Krankenkasse . . .  252 902,20 u/l.
Pensionskasse . . . 113 311,46 „
Inval.- und Alterskasse 1 187 155,67 „

zusammen 1 553 369,33 J L
Im allgemcinen sind die im Wirtscliaftsplan vorgesehenpn 

Siitze innegelialten, nur in der Pensionskasse der Ilaupt- 
kassenabteilung A hat die Naclizahlung der Unfallkinder- 
gelder den sonst erreichten Uebeischufs herabgedriickt.

Die Yerwallung erstaitel kurzeń Bcricht iiber die bis- 
herige ThiUigkeit der weiteren Statutkommission. Dieseibe 
hat mit Ausnabme der Bestiminungen Uber die llohe der 
Beitriige und der Leistungen die erste Lesuog des Entwurfs 
beendet, sodals bei ungestortem Fortgang der Arbuitcn zu 
lioffen ist, dafs der Entwurf dem Vor»tande Ende Noveuiber 
oder Aufang Dezeinber wird vorgelegt werden konnen.

Der Knappschaftsyerein hat mit anderen Versieherungs- 
anstalteu Vereinbarung dahin getrolfen, dafs die Kosten 
des auf Grund des §. 12 des Invalidil;its- und Alters- 
versicherungsgesetzes eingeleiteten IIeilverfahrens auf die 
beteiligten Versicheiungsanstalten nach Mafsgabe der ihnen 
zugeflossenen Yersicherungsbeitriigc zu verteilen sind. Das 
Reichsyersicherungsamt hat dieses Verfahren angesichts der 
Bestiminungen des §. 44 Abs. 3 fiir unzuliissig erkiiirt. 
Vorstanrl nimmt hieryon Kenntnis und. beseliliefst dem 
Vorselilag der Yersicherungsanstalt Westfalen entsprechend 
fernerhin die Uebernahme der Kosten des Ilei!verfahrens 
dayon abliiingig zu machen, dafs der Antragstelier zuletzt 
Beitriige zur Knappschaftskasse gezahlt hat.

Yorstand erleilt entsprechend dem Vorschlage der 
Rechnungskommissioii die Entlastung der Jahresrecluiung 
fiir 1896.

Mehrere TJnfallinvaliden haben wiederum Klage erhoben 
gegen die Anrecbnung der Unfallrente auf die Knappscliafts- 
pension, die Entscheidung hieruber in 3. Instanz steht am
22. Januar 1S98 an. Aus dem Kreise der Aeltesten des 
Dorlmunder Kommissionsbezirks liegt der Antrag vor, fiir 
die in gleicher Rcchtslage beflndliclien Unfaliinvaliden, die 
sich der Klagc enthalten, schon jetzt von dem Einwande 
der Yerjiihrung Abstand zu nehmen. Dieser Antrag soli 
auf die Tagesordnung der nacliśten Sitzung gesetzt werden.

Generalversammlungen. A k t i e n - G e s e 11 s c h a f t 
He inrichsliiitte bei Au a u der Si eg. 4. November 
d. J., nachm. 4 Ulir, in der Amtsstube des Reclitsanwalts 
und Notars Benecke in Siegen.

Annencr Gufsstahlwerk, Akt.-Ges. zu Anneni.W. 
5. November d. J., vorm. 9*/4 Ulir, zu Annen im Bureau 
der Gesellschaft.

Westfiilisclic Union. Aktien-Gesellschaft fiir 
Bergbau, Iiisen- und Draht-Industrie. 6. November 
d. J .,  naelim. x/i~d Uhr, im Gescliaftślokale der Gesellschaft 
zu Ilamm i. W.

Wissener Bergwcrke undllutten. 6. Nov. d. J . ,  

mittags 12 Uhr, im Lokale des A. SćhaalThausenschen 
Bankvereins in Koln.

II a r k o r t s.c h e 15 e r g w e r k e u n d chcmisclie 
Fabriken z u S cli welin und I larkórten, Aktien- 
Gesel Ischaft in Gotha. 6. November d. J., vonnittags
9 Uhr, im Hotel Wiinscher .in Gotha.

Bergbau- und II ii 11 c n - Akt i e n - G ese 11 sch a ft 
F ri ed r i cli s liii t te. 9. November d. J., nachm. 3 Uhr, 
im Hotel Kattwinkel (Deutscher Kaiser) in Siegcn.

ConsolidiertcsBraunkohlen-BergwerkCaroline 
beiOffleben, Ak tien-Gesellschaft zu Magdeburg.
10. November d. J , vorm. 10Va Uhr, im Hotel Magde- 
burger Hof zu Magdeburg.

Gelsenkirchen er Bergwerks-Aktien-Gcsell- 
schaft. 11. November d. J . ,  vorm. 11 Uhr, in Berlin, 
Unter den Linden 35.

Wasserwerk fiir das nordliehe westfiilisehe 
Kohlenrevier. 24. Navember d. J., nachm. 4 Uhr, im 
Berliner Ilof zu Essen.

Phonix, Aktien-G esellschaft fur Bergbau und
II li tten be tri e b. 25. Novcmber d. J., nachm. 3 3/4 Uhr, 
im Direktionsgcbiiude der Gesellschaft zu Laar bei Ruhrort.

Patent-Bedchtfc.

KI. 5. Nr. 9 3 17 7. Tief bohrvorrichtung m it Hobung 
des Bohrsehmandos durch Prefsluft. Yon Friedrich 

Grumbacher in Berlin. Vom 7. J u l i  1896.
Das Forderrohr e und das Luflzufiihrungsrohr d sind 

m it dem Bohrer a fest veibuiidcn und diencn fiir denselben

ais Gestange. Das gelockerte Materiał wird durch die in 
das Forderrohr eingefuhrte Prefsluft nach oben gefórdert.

KI. 14. Nr. 91 619. Dampfturbine m it mehr- 

facher Dampfausdehnung. Von Robert Hcwson und 
Whyte & de Ronie in San Franzisko, V. St. A. Voin 
24. April 1896.
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Das durch Dampf oder komprimiertos Gas bcwcgte Rad 
lauft ia einem dicht umschlicfsenden Gehiiuse und ist mit 
Tasehen oder Vertiefungen c von U-form verselien, die 
mit entsprechenden, im Goliiiuse angebrjichten Kaniilen derart 
in Yerbindung stelien konnen, dafs das bewegende Mittel

bei seinem Gange durch dio Maschine yon der Peripherie 
naoh der Mitte zu abwechselnd die Kaniile und die Tasehen 
durchstrOmt und bei seinem jeweiligen Durchgang dureli 
die Tasohen des Rades cincn Seitendruck hervorruft, der 
das Rad in Drehung versetzt.

KI. 20. Nr. 92 955. Solbstthatige Auslosevor- 
richtung fiir Seilklemmen. Yon Vincent Dypka in 
Chropaczow, Kreis Beuthen. Voin 28. Oktober 1896.

Durch das Auffahren eines Forderwagenrades R auf 
einen in einer Aussparung der Fahrschieno befindlichen 
Hebel li, schliigt ein zweiter auf derselben Achse aufgekeilter, 
durch Federkraft becinflufster Hebel k aus. Hierdurch

bewegt eine mit dem Hebel k verbundene, seitlich vom 
Gleis angeordnete Zugstange 1 einen oberhalb des Wagens 
in fester Lagerung schwingeriden Doppelhebel m, welcher 
mit einer in einem Schlitz gefulnten, zum Auslosen der 
Seilklemme dienenden Klinke n verbunden ist. Nach Frci- 
werden des Rades R bringt der federnde Schienenhebel h 
die Auslosevorrichtung in ihre ursprungliche Lage zuriick.

KI. 40. Nr. 91 896. Yerfahren und  Vorriehtung 

zur Gewinnung von metalliscłiem Z ink aus zink-

haltigen Gasen. Von Robert Biewend in Clausthal und 
Aktien-Gesellschaft Tur Zinkindustrie vorm. Wilhelm Grillo 
in Oberhausen. Vom 8. April 1896.

Die bei der Verhiittung zinkhalliger Erze u. dergl. 
erzeugten zinkhaltigen Gase (besonders Schachtofengase) 
werden zwecks Gewinnung des Zinkes durch mehrere, mit 
einander verbundene Kondensationskammern a b geleitet. 
Dieselben sind zur vollstandigen Kondensation der Zink- 
diimpfe mit grobstiickiger Holzkohle oder Koks ausgefullt. 
Aus demselben Grundę wird die letzte der Kammern be
sonders am Austritt der. Gase durch Wasser oder Luft 
gekUhlt. Da sich hierbei ein Teil des Zinkes uiierwiinschter- 
weise in fester Form ausscheidet und zu Yerstopfungen

Veranlassung giebt, so wird der Weg der Gase durch die 
Kammer durch eine Wechselklappe oder dergl. von Zeit 
zu Zeit umgeschaltet, wodurch die letzte Kammer zur ersten 
wird und eine Schmclzutig des etwa dort vorhandenen 
festen Zinkes durch die heifsen Ofengase bewirkt wird. 
Gleiclizeitig hiermit findet auch eine Umschaltung der 
Ktihlung statt, die nur der jcdesinaligen letzten Konden- 
sationskammer zu teil wird. Das sich auf dem Boden 
der Kammern ansaminelnde flussige Zink wird von Zeit 
zu Zeit abgcstochen.

KI. 46. Nr. 92 185. Wasserfanger und  Schall- 
dampfer fiir Auspuffrohre.

Von August Dauber in Bochum.
Vom 22. Mai 1896.

Das Auspulfrohr A ist fiir 
den Eintritt von Aufsenluft in 
den Innenraum des Auspulf- 
rohres bezw. in den Innenraum 
des Trichters C ringsum von 
Luftzutrittsdusen F umgeben, die 
in einem oben sich erweiternden 
Trichter C angebracht sind.

KI. 78. Nr. 94 054. Verfahren zur Herstellung 
von Zundscłmiiren. Von der Westfalisch-Anhaltischen 
Strengstoff- Aktien - Gesellschaft in Wittenberg. Vom 9. 
November 1895; (V. Zusatz zum Patente Nr. 88 197 vom
5. November 1895 und IV. Zusatz Nr. 91 902.)

Um die Fortpflanzung der Zundung zu sichern, giebt 
man der Ziindmasse der nach dem Hauptpatent liergestellten 
Ziindschnure einen durch den Gehalt an Diazoverbindungen 
gekennzeichneten Zusatz. Besonders empfehlenswert haben 
sich folgende Mengenverhiiltnisse erwiesen: Diazobenzol- 
sulfosaures Natron 75 Teile, Leinol 23 Teile, salpeter-
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saures Kali 2 Teile oder Diazobenzolsulfosaures Nalron 
75 Teile, Lcinol 22 Teile, iibermangansaures Kali 3 Teile.

KI. 84. Nr. 93 146. Wasser- bezw. Gasbehalter 
m it vermindertom TTlussigkeitsdruck. Von Rudolf 
Kelting in Eschweiler. Voin 5. Miirz 1896.

Die Wandstarkc eines . Gasbehiilters bezw. Fliissigkeits- 
behiilters soli dadurch auf das geringste Mafs bescliriinkt 
werden, dafs derselbe von einem oder mehreren, nach 
aufsen zu an Hohe abnehmenden Miinteln umgeben ist.

Der Ringraum zwischen den Miinteln ist ebenfalls mit 
Fliissigkeit gefiillt, so dafs vom Fliissigkeitsspiegel des 
iiufseren Ringraumes an der hydrostatische Druck auf den 
inneren Mantel nicht mehr zuniinmt, da einer Zunahme 
des Druckes von innen eine gleiche Zunahme des Druckes 
von aufsen entgegensteht. Vom Fliissigkeitsspiegel im 
Ringraum an kann donnach der innere Mantel in gleich- 
bleibender Stiirke durchgcfiilul werden.

Marktbei-iclite.
Essener Borse. Amtliclier Bericlit vom 25. Okt. 

1897, aufgestelit von der Borsen-Kommission.

Kohlen, Koks und Briketts. 

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

I. Gas- und Flammkohle:
a) Gasfiirderkohle..................... 10,50— 12,00 J L
b) Gasflammforderkohle . . . 8,50— 10,00 „
c) Flammforderkohle . . . .  8,25— 9,00 „
d) Stiickkohle.......................... 12,00— 13,00 „
e) Halbgesiebte..................... 11,0 0  — 12,00 „

Marktnotizen iiber Nebonprodukte. (Auszug aus

»
»
»

»
»
»

f) Nufskohle gew. Kom 11 

11/

I I I

IV

g) Nufsgruskohle 0— 30 mm 
0-60 „

li) Gruskohle . . . .
II. Fettkohle:

a) Forderkohle.....................
b) Bestinelierte Kohle
c) Stiickkohle . . . . .
d) Nufskohle, gew. Kom 11

I I )
I I I

IV
»  »  »  1  v

c) Kokekohlc.....................

I I I .  Magere Kohle:
a) Forderkohle . . . .
b) Forderkohle, aufgebesserte, j 

nacli dem Stiickgehalt

n

» »
»

9.75— 10,75 „ 
8,50— 9,75 „ 
6,25— 7,25 „
6.75— 7,75 „ 
5,00— 5,75 „

11, 50— 13,00 JL

8,50- 9,25 
9,30— 10,25

12.00— 13,00

11.00— 13,00

9.80-10,50
8.80— 9,50
8.00— 9,00

8.00— 8,75

9,00— 11,00
c) Stiickkohle........................  11,50—13,00 „
d) Nufskohle Kom I . . .  16,00 —18,00 „

„ II . . . 18,00-20,00 „
e) Fiirdergrus.......................................................  6,75— 7,25 „
f) Gruskolile unter 10 mm . . 4,50— 5,50 „

IV. Kokę:
a) Ilochofenkoke...............14,00 „
b) Giefsereikoke...................  16,00— 16,50 „
c) Breclikoke I und II . 16,50 —17,00 „

V. Briketts:
Briketts je nach Qualitiit . . 10,00— 12,00

Auf dcm Kohlenmarkte herrscht andauernd lebhafteste 
Nachfrage, die, besonders bei dem aufserordentlich starken 
Wagenmangel, nicht voll befriedigt werden kann. Preise 
unveriindert fest. Nśichsle Borsen-Versammlung findet am 
Montag, den 29. November, nachm. 4 Uhr. im Berliner Hof 
(Hotel llartmann) statt.
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gereinigt Berlin Frankfurt a.si
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— — - 2 - — - — 9 6 — — — 174 — — — — — — — —

Siibmissioneii.
11. Tfovember 1897, morgens 10 Uhr.

Bergfaktorei St. Joliann a; d. Saar. Lieferung von 
5000 Stiick Lampenbursten, 100 000 Stiick Form- und 
Sattel-Ziegeln (Falzziegeln), 20 000 m grauem (rohem) Segel- 
leinen, 50 000 kg Lagerschmierol (Mineraliil), 100 000 kg 
Petroleum. Angebote sind mit der Auftelirift ^Angebot 
auf dic Lieferung von Lampenbursten, Falzziegeln pp/f 
(Gegenstand, welcher angeboten wird, ist hier anzugeben) 
einzureichen. Lieferungsbedingungen konnen eingesehen oder

Konigliclie

gegen Einseudung von je  20 Pfg. schriftlich bezogen 

werden. Ende der Zuschlagsfrist: 20. Noveinber 1897.

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

Den Bergrevierbeamten, ' Bergriiten L iebe r ing  zu 
Koblenz und Gerlach zu Siegen ist der Charakter ais 
Geheimer Bergrat Allerliochst verliehen worden.

Der Dozent an der Kgl. Bergakademie zu Berlin, 
Dr. Pu fahl, ist zum etatsmiifsigen Professor daselbst ernannt.
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