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Weiteres zur Frage der Sicherhcitssprciigstolfe.
Von Bergassessor H e i s e  zu G elsenkirchen,

L eiter <ler W estfalischen berggcwerkschaftlichen V ersuchsstrecke zu Braubauerschaft bei Gelsenkirchen.

(Schlufs.)
HI. Die Theorie der Sicherheitssprengstoffe.*)
Die folgende Bes]irccłiung soli uuter mclirfachcr Be- 

nutzung der S. 722 abgcdruckten Tabcllo 21 vor sich 
gclien. D ic Spaltcn 1— 7 der Tabelle bediirfen nacli 
den Abschnitten I und I I  dieser Veroffcntlichung kciner 
besomleren Erkliirung. Jcdoch ist beziiglich derSpaltc  8 , 
dic den vcrhaltnism alśigcn Grad der Sichcrheit der ein
zelnen Sprengstoffe angiebt, eine Erlauterung notwendig.

Es ist aufserordcntlicli schwicrig, cinwandfrei dic 
Sichcrheit verscliiedenor Sprengstoffe m it einander zu 
Ycrgleichcn. Bei anderen Vcrsuchsbedingungen erhalt 
man, wie w ir gesehen liaben, andere Vcrgleicliswcrte. 
Ob das Sehiefsen aus dem Morser olinc Besatz der that
sachlich ausgciibten Schicfsarbeit mit Besatz hinsichtlich 
der chemischcn Zersetzung der Sprengstoffe und ihrer 
Sichcrheit entspriclit, mufs dahingestellt bleibcn. Ferner 
iiben Verscliiedcnheiten in der Patronisierung der Spreng- 
stoffe sehr merkbaren Einflufs auf die Sichcrheit aus. 
Deshalb mufs, wenn man die Sprengstoffe in der Reilien- 
folge ihrer absoluten Sichcrheit anordnen will, mit der 
grofsten Vorsicht zu W erke gegangen werden.

Beziiglich der in Rcdc stehenden Sprengstoffe miichtc 
ich zunachst 2 Gruppen untcrschciden, namlich G ruppcI, 
die dadurch gekennzeichnct ist, dafs unbesetzt aus dcm 
Morser abgegcbenc Schiissc von 600 — 700 gr Ładung 
Sprozentige Schlagwctter in der bcrggewerkschaftlichen

*J A n m e r k u n g .  D ieser Teil wurde iii śelbstandiger, etwas 
abgeandtrter Fassung ais Vortrag au f dem  VII. allgem einen 
deutschen B ergm jnnstag zu M unchen gehalten.

Versuchstreckc nicht zur Entziindung bringen und 
Gruppe I I ,  bei der unter den gleichen Vcrsuchs- 
bedingungen Ziindungen cintrctcn.

Zur Gruppe I gehoren Kohlcnkarbonit, K ohlcn- 
karbonit I, K olilenkarbonitll unddąsgekornteD ahm eiiitA , 
zur Gruppe I I  das K oln-R ottw eiler Sichcrheitsspreng- 
pulver, D ahm enit A, Roburit I  und W estfalit. Dem- 
cntsprcchend ist in der Tabelle 21 der Grad der Siclier- 
heit zunachst m it I  und I I  bezeichnet.

Inncrhalb der Gruppe I mochte ich von ciner Ein- 
reihung des gekorntcn D ahm enits A in die Karbonite 
bei der Vcrschicdcnheit der Zusammensetzung, Ver- 
arbeitung und Patronisierung Abstand nehmen. Diese 
Grttnde liegen aber gegen eine Bcwertung der Sichcrheit 
der 3 Karbonite unter einander nicht vor. Gcmafs den 
Schielśergebnisscn mit freiliegenden Patronen diirfte 
Kohlcnkarbonit etwas sicherer ais K ohlcnkarbonit I  und 
K ohlcnkarbonit I I  sein. Lctztcrcs wieder ist etwas 
gefahrlicher ais K ohlcnkarbonit I. Dcmgcmafe haben 
die 3 Sprengstoffe die Bezeichnung l a ,  I b  und I c  cr- 
halten, wahrend das gekornte Dnhmenit A einfach dic 
Gruppcnbczeichnung I  fiihrt.

In  der Gruppe I I  echcincn die Untcrschicde nur 
verbaltnism alsig gering zu sein. Man mufs hier um so 
vorsichtigcr sein, weil es sich ausschlielslicli um ver- 
sebiedenartige Sprengstoffe hinsichtlich Zusammensetzung, 
Verarbcitung und Patronisierung bandclt. Mit eiriiger 
W ahrscheinlichkcit glaubc ich, nach den Schiefsyersuchen 
des Jetzten Jalircs nur fiir Dahm enit A einen etwas
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crhohten Grad von Sicherheit annehm en zu konnen. Dem- 
gemafs habe ich diesem Sprengstoff die Bezeichnung H a , 
den drei iibrigen dic Bezeichnung I Ib  gegchen. Um

jedoch auszndriicken, dafs dicsc E inrcihung vicllcicht 
nicht zweifclfrei ist, habe ich dic Buchstaben a und b 
in K lam m crn gesetzt.

Tabelle 21.

1 2 3 4 5 6 7 8

Sprengstoff

Detonations-

temperatnr

Grad Cels.

Warmemenge 
entwickelt 

durch 1 kg

Kalorien

Kraft 
entwickelt 

durch 1 kg

kgm

Ausbauchung 
im Bleimórser 
erzielt durch 

10 gr

ebem

Fiir 2500 kgm 
Arbeits- 

leistung sind 
nótig

gr

Die einer Arbeitsleistung 
von 250D kgm ent- 

spreehende Gewichts- 
menge (Spalte 6) ergiebt 

Ausbauchung im Blei- 
morser 
ebem

Grad

der

Sicherheit

Kohlenkarbonit . . . . 1845 G28 231 000 206 10,82
(Brisanzzahlen)

233 la
Kohlenkarbonit I . . . 18G3 G52 239 000 231 10,46 246 Ib
Kohlenkarbonit II  . . . fS2 t G33 232 000 246 10,78 284 Ic
Kóln-Kottweiler Sicherheits- 

Sprengpulver . . . . 1774 725 265 000 342 9,43 335 II 0 )
Dalnnenit A ....................... 20G4 914 341 000 444 7,33 320 I I W
Gekórntes Dahmenit A 20G4 914 341000 338 7,33 254 I

1G1G G12 220 000 321 11,36 368 11 (b)
1806 749 274 000 389 9,12 368 H O )

Ich gehe nun zu dem cigentlichen Tlicma dieses 
Abschnittes iiber.

D ie preufsische Schlagwettcrkom mission stclltc bc- 
kanntlich die Ansiclit auf, dafs brisante Sprcngstoffe 
w ie Nitroglycerin, Schiefsbaumwollc und die aus beiden 
hergcstellte Sprenggelatine bci einer mit cinem gc- 
niigcnd starken Zundhutchcn bew irkten Dctonation weder 
K ohlenstaub noch Grubcngas zu ziinden Ycrmochten.*) 
E inzelnc M itgliedcr der Kommission gingen sogar noch 
weiter und schlosscn, dafs die Sprcngstoffe um so 
sicherer wiirden, je  m ehr ihre Brisanz stiege.

Bergrat Lohm ann aus N ennkirchcn w ar es, der zu- 
erst zeigte, dafs die angenommene Sicherheit der brisanten 
Sprcngstoffe thatsachlich nicht vorhandcn w ar und dafs 
G uhrdynam it, Gclatinedynam it, Sprenggelatine und Schiefs- 
baum wolle sowohl gegen Schlagwctter ais auch gegen 
K ohlenstaub selir gcnihrlich sind.

Es sind m. Er. zwei GrUndc gewesen, die die falschen 
Scliliisse der prcufsischen Schlagwettcrkommission ver- 
anlafst liaben. Erstens waren dic angewandten Ladungen 
verlialtiiisinafsig klein und zweitens w urden dic Y er- 
suchsschiisse, die der Schhi&folgerung den Boden gaben, 
m it freiliegenden Patronen abgcthan. Die in Rede 
Stchendcn Sprcngstoffe explodiercn aber, wenn sic nicht 
in cinem Bohrloche cingeschlossen sind, nicht mit ihrer 
vollcn K raft- und W arm centw ickclung, wic bereits im 
Teil I I  dieser A rbeit gezoigt ist. N ur Guhrdynam it 
cxplodiert freiliegcnd Yollkommcn, und m it ihm hatte 
auch dic Preufsische Schlagwettcrkom mission Zundungen 
des Grubengasgcmischcs crhaltcn.

Infolge der Lohm annschen und der spiiteren W ink- 
haus’schcn Arbeiten darf die Thcoric, dafs dic Sicherheit 
der Sprcngstoffe m it der Brisanz stcigt, ais iiberwnnden 
gelten.

*) Hanptbericlit der preufsisclien Schlagwetterkommission, An- 
lagen Ud. IV, Seite 77.

D ic hochintcressantcn A rbeiten der franzosisehen 
Schlagwettcrkommission brachten neues L icht in die 
Vorgiingc, dic sich bci der Explosion von Sprcngstoffen 
abspiclen. Insbesondere sind es dic franzosisehen Forschcr 
Mallard und Lc Cliatclicr gewesen, dic den Grund zu 
einer w irklich wisscnschaftlichcn Bctrachtnng der Frage 
gclcgt haben. Aus dem von ihncn vcrtretcncn Gcdanken- 
gange will ich hier dic wichligsten P unk tc licrvorhcbcn:

D ic Entziindungstem peratur der Schlagwctter liegt 
bci 6 5 0 °  Cclsius. Jedoch tritt dic Entflam m ung nicht 
in dcm Augcnblickc, da dic Schlagwctter m it dieser 
T em peratur in B eruhrung kommen, sondern crst mit 
einer kleincn Verzogcrung ein. Bci der T em peratur von 
650 0 kann dic Y crzbgcrung bis zu 10 Sekunden be- 
tragen. Sic vcrringert sich umsom ehr, je  hiiher dic 
Tem peratur des ziindcnden K orpers ist. Bei 1 0 0 0 0 

Celsius betragt dic Y crzogcrung ctwa noch cinc Sekundę.
Bei der Explosion von Sprcngstoffen ist cs dic holie 

T em peratur der Explosionsgasc, dic dic etwaige Ziindung 
der Schlagwctter veran]afst. D ie Explosionstem pcratur 
der Sprcngstoffe lafst sich nach den thermochcmischen 
Gesetzen z war ctwas um standiich, aber ziemlich leielit 
bcrechnen. Dabei ist zu beachten, dafs dic Explosions- 
tem peratur unabhangig von der Mengc des cxplo- 
dierenden Stoffes ist. W olil iindert sich m it der 
Mengc die frei werdendc W arnic, dic man durch dic 
Anzahl der Kalorien ausdriickt. Die T em peratur der 
Gase bloibt sich aber thcoretisch und zufolge der 
Schnelligkcit der chemischcn V organge aucli wolil 
praktisch gleich, mag m an 5 oder 50 oder 100 gr 
Ladung gleichzeitig zur Esplosion bringen.

D ic franzosisehen Forscher liaben min ihre die 
Sicherheit der Sprcngstoffe betreffenden V ersuchc mit 
Yerschicdenen Sprengstoffmisehungcn angestellt, die ver- 
schicdcn liohc Explosionstem peraturcn besafsen. Sie 
liefsen je  50 gr dieser verschicdenartigcn Sprengstolfc 
frei in 10 prozentigen Sehlagwcttergcm ischcn cxpl'odieren.
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Dabei fanden sie, dafs Sprcngstoffmischungcn m it einer 
Esplosions tem peratur von w en igerals  2 2 0 0 °  dic Sclilag- 
wetter niclit melir zur Entziindung bracliten,

Die Erklarung, die fiir diese Tliatsachen gegeben 
wurde, erselieint einfach und einleuclitend: DicExplosions- 
gase entstehen plotzlieh untcr iioliem D rncke und kiihlcn 
sieli durch dic eigene Ausdehnung und Arbeitsleistung 
sofort in bobem Mafse ab. Ilire Tem peratur darf des- 
lialb weit iiber 650 0 liegen, obne dafs sie fiir Schlag- 
wettor zufolgc der sogenannten Verzogerung der Zundung 
gefabrlicb wird. D a die Explosionsgase m it einer an- 
fanglichen Tem peratur von 2200 0 niclit m ehr ziindetcn, 
nannte man dieso Grenzc die selieinbare Entziindungs- 
temperatur der Sclilagwcttcr unter der Einwirkung von 
Sprengstoffen. Man zog den letzten Schlufs, indem man 
Eagte, dafs die Sprengstoffc um so sieberer sein miifsten, 
je tiefer ilire D etonationstem pcratur liegt.

Diese Tlieorie, die fiir dic Technik der Siehcrheits- 
sprengstoffe zweifcllos einen gcwaltigen Fortsehritt bc- 
deutete, ist seither herrschcnd geblieben. Yerwaltung 
und Technik haben ihr Rechnung getragen. Die fran- 
ziisische Gesetzgebung ist sogar soweit gegangen, dafe 
sic fiir dic Sprengarbeit in der Kohle Sprengstoffc mit 
einer Explosionstem pcratur unter 1500 und fiir dic Arbeit 
im Gestem solehe m it einer Explosionstcm peratur unter 
1900° vorschreibt. In  anderen Landern hat man sich 
begniigt, eine glcichbloibende chcmisclie Zusam men
setzung der Sprengstoffc zu yerlangen und sieher zu 
stellcn, indem man von der Annahm e ausging, dafs die 
Sicherhcit des SprengstolTs von seiner Zusammensetzung 
abhangt.

So bestechend die Theoric scheint und so grofs ihr 
Einflufs gcwcsen ist, so ist doch einc Reihe von Zweifeln 
iibrig geblieben, die durch die Theoric nicht geniigend 
aufgehellt werden.

Da die Explosionstem peratur von der Hohe der 
Ladung unabhangig ist, miifsten nach der Tlieorie 
grofse und klcine Ladungen eines SprengstolTs. dessen 
Tem peratur geniigend niedrig ist, gleichmafsig sieher 
bleiben. Durch dic systematisehen Arbeiten des Berg- 
assessors W inkhaus ist aber zwcifellos nachgewiescn, 
dafe jeder Sprcngstoff gcfahrlich wird, wenn einc gewisse 
Ladungsgrenzc crreicht wird. D er einzige Sprengstoff, 
der bei den W inkhaus’sclien Yersuchen allen Bedingungen, 
ohne zu ziinden, stand hielt, war das Kohlenkarbonit. 
Indem ich die Bedingungen noch w eiter verscharfte und 
mit freiliegenden Patrone^ schofs, liabc ich auch mitdiescm  
Sprengstoffc bei 480 und 550 gr Ladung Ziindungen 
eines 8 prozentigen Schlagwettergcmisches erhalten. Es 
liifst sich je tz t also m it Bestim m theit sagen, dafs alle 
unserc bekannten Sprengstoffc nur bis zu gewissen 
Grenzen sieher sind.

Auch der franzosischen Schlagwetterkommission war 
diese Thatsache nicht vbllig entgangen. D ie Franzosen 
schossen in der Regel m it Ladungen von 50, seltener

von 100 oder 200 gr. Entgcgen dor Tlieorie kamen 
nun boi Sprengstoffen, die an sich sieher sein sollten, 
vcreinzclte Z iindungen vor. F u r diese befromdende 
T hatsache w urde folgendc Erklarung*) gegeben:

„Bei Ilerstellung der Sprcngstoffe ist man ge- 
zwungen, Misclmngcn von mindestens 2 Bestandtcilen 
anzuwenden, die trotz der grofsten Vorsicht nie vollig 
innig gem ischt werden kiinnen. W enn nun der cinc 
Bostandtcil brennbar ist oder, indem cr fiir sich ge- 
sondort explodicrt, eine holicre Tem peratur ais 2200 0 

erzeugen oder brcnnbarc Gase abgcben kann, so mufs 
man stets fiirehton, dafs ein klcincs Teilchen dieses 
Bcstandteils, das gerade an der Oberflache der Patrone 
liegt, im  Augenblicke der Explosion das Gasgemisch 
entzunden kann. Es ist dies sicherlich der Grund, dor 
die Unregclmafsigkciten in der Z iindung der Schlag- 
w etter bei Explosion von gloichblcibcndon Gemischen 
an freier L uft bewirkt. Dieso gcwisscrmafson zu- 
fiilligen Ziindungen sind umsom ehr zu fiirchten, je  
hoher das A ntcilverhaltnis des Bcstandteils, der sie 
hervorrufen kann, ist, je  schlcchter der Stoff gemischt 
und jc  grofser die Oberfliichc der Patrone, oder, was 
auf dasselbe herauskommt, ihr Gewicht ist."

Einc solehe E rklarung ist annehmbar, so lango es 
sich um ganz yereinzelt auftretcndc Ausnahm efallo bei 
den Ziindungen handelt. Sie wird vollig haltlos, wenn 
man weifs, dafs bei geringen Ladungen iiberhaupt kein 
Schufs mehr, dagegen bei grbfseren Ladungen jeder 
Schufs ziindet.

D er erste Einwand also, den man gegen die fran- 
zbsische Theoric erheben kann und mufs, ist der, dafs 
sic die stcigende G efahrlichkeit wachsendor Ladungs- 
mengen nicht geniigend erkliirt.

Bei den von verscbiedenen Sciten Torgenommcncn 
Naclipriifungen der franzosischen Tlieorie hat man ge- 
wohnlich das Verfahren eingcschlagen, bei einer Spreng- 
stoffmischung, die in der Regel aus Animonsalpeter und 
einem Kohlenstofftrager bestand, den Kohlcnstofftrager 
allmaiilich zu verm indern und m it den so erhaltenen 
Miscliungen Schielśversuche vorzunehmen. H ierbei zeigtc 
sich dann, dafe m it der Abnahm e des Kohlenstofftragers 
und dcm Sinken der D etonationstem pcratur die Sicherheit 
wiichst. Die Tlieorie erschion also durch solehe y e r 
suchc bestatigt.

Ganz anders abcr ist das Bild, wenn m an Spreng- 
stoffe, die aus yerschiedenartigcn Bestandtcilen zusammen- 
gesetzt sind, beziiglich ihrer Sicherhcit und Explosions- 
tem peratur m it einander vcrgleicht.

Nehmen wir beispielsweise eine Mischung von 30 pCt. 
Nitroglycerin und 7 0 pCt. Animonsalpeter. D ieD etonations- 
tem peratur dieser Mischung betragt etwa 1850 0 und 
entspricht also ungelahr derjenigen der bei uns iiblichen 
Sicherheitssprengstoffe. Trotzdcm ist diese M ischung in

*) Annales des mines, 1888, Bd. XIV, Seita 361 u. 362.
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so hoTiem Grade unsieher, dafs man sic nach unscren 
Begriffcn uberhaupt nicht ais Sicherheitssprengstoff an- 
sprechen kann. Ausblascndc, unbesctzte Schiissc Cincs 
solchen Sprengstoffs ziinden Kohlenstaubaufwirbclurigcn 
olme Schlagwetterbeim engung noch m it 2 0 0 — 300 gr 
Ladung.

Verglcichcn wir ferner Mischungcn von Binitrobcnzol 
m it Am m onsalpeter einerseits undN aphtlialin  m it Ainmon- 
salpetcr andererseits und zw ar diejenigen Zusammen- 
setzungen, dereń Explosionstem peratur in beiden Fiillen 
bei etwa 2100 0 liegt. D ie Binitrobenzolmisclmng ist 
in anniihcrnd cntsprcchcnder Zusam mensetzung unter 
dem Namcn G estcinsroburit bekannt und maclit keincn 
Ansprucli au f den Namen eines Siclicrhcitssprcngstollcs. 
Die entsprechcnde N aphthalinm ischung dagegen, die etwa 
durch das Daliinenit A dargestellt wird, ist ein vcrhiiltnis- 
miifsig sicherer Sichcrlieitssprcngstoff.

Yergleiclien wir seliliefslicli noch unm ittelbar die auf 
Tabclle 21 verzeichncten Explosionstem pera(uren der in 
W estfalen iiblichen Siclierhcitssprengstoffc. Zwar sehen 
wir, dafs alle verzeichneten Tem pcraturen unter der 
vo.n den Franzosen angegebenen Grcnze von 2200 0 

liegcn. Im  iibrigen aber scheint die Hohc der 
Explosionstcm peraturcn einen w'eiteren Schlufs auf dic 
Sichcrhcit der Sprcngstoffe im V erhaltnis zu cinandcr 
nicht zuzulassen. Dic hbcliste Explosionstem pcratur 
besitzt Daliinenit A. In  seinem pulvcrf ormigen Zustande 
ist es aber keinesfalls gcfahrlichcr ais die iibrigen 
Ammonsalpetersprcngstoffe. Geprcfst und gekijrnt besitzt 
cs gar einen ungewohnlich hohen Grad von Sicberbeit, 
R oburit I wcist dic niedrigste Explosionstem pcratur auf, 
ohne dafs es den iibrigen Ammonsalpctersprengstoflen 
an Sicberbeit iiberlegen wiirc. D ie vcrhaltnismafsig 
sehr sichcren K arbonitc besitzen m ittlere Explosions- 
tem peraturen, und von ihnen stelit das unsicherste, 
namlich Kohlcnbarbonit II, m it der Explosionstem peratur 
am niedrigsten.

Man sieht also, dafe bei vcrschiedcnartig zusammen- 
gesetzten oder verschieden bearbcitcten Sprengstoffcn 
die H ohc der Explosionstem peraturen einen Mafestab 
fiir  dic Sichcrhcit n icht abgiebt.

E s ist das der zweite Einwand gegen die franzosische 
Thcoric.

W ie lassen sich nun diese W iderspriiche losen? 
Y erkelirt wiirc es, wenn m an die Theorie ganz und 
gar iiber Bord werfen wollte. E s ist bisher nicht ge- 
lungen, einen Sichc-rheitssprcngstoff hcrzustellen, dessen 
Explosionstcm pcratur iiber 2200 0 liegt. Dieser Umstand' 
allein zwingt dazu, dic Theorie nicht zu vcrlassen. 
Uebcrdies ist sic durch genug Ycrsuche gestiitzt, ais 
dafe man den Einflufe der Explosionstem peratur iiberhaupt 
bezwCifeln diirfte. W obl aber wird man zu dem 
Schlusse gedrangt, dafs neben der Explosionstem peratur 
noch andere Umstiuidc und Bedingungen auf die Gefahr-

lichkeit der Sprcngstoffe gegenuber Schlagwettcrn und 
K ohlenstaub cinwirken.

ZiiYorderst mufs bem erkt werden, dafs die Arbeiten 
der franzosischcn Schlagwettcrkommission nicht zur aus- 
schliefeliclicn Bcriicksichtigung der Explosionstem peratur 
zwińgen. D ic Versuche, dic m it SprengstolTen ver- 
schiedenen M ischungsgrades vorgenommen wurden, hatten 
zwar das Endziel, fiir dic einzelnen Vcrsuchsniischungen 
dic W irkung vcrschiedcn bober Explosionsfemperaturen 
zu priifen. Indem  man aber das M iscliungsverhaltnis 
des Sprengstoffs anderte, anderte man nicht allein seine 
Explosionstem peratur, sondern auch seine iibrigen Eigen- 
schaften, vor allem seine Kraft, dic durch die frei- 
werdendc W arm em enge dargestellt wird, und seine Brisanz, 
d. i. dic Schnelligkeit der Vergasung oder Kraftaufeerung. 
Soli dic Thcoric von dcm ausschliefelichen Einflufe der 
Explosionstem peratur olme weiteres annrhm bar sein, só 
liatte noch nachgewiesen werden miiśsen, dafe diesonstigen 
Eigenschaften des Sprengstoffs, nam lich K raft- oder 
W arnicentw ickelung und Brisanz, keincn Einflufe auf 
seine Sichcrhcit ausiiben. D ieser Nachwcis ist von der 
franzosischcn Schlagwcttcrkommission nicht erbracht, und 
dic Berechtigung einer Nachpriifung ist unabweisbar.

Es liegt der Gedanke sehr nahe, dafe neben der 
D ctonationstem peratur die m ehr oder m inder grofee 
W arm em enge, die bei der Explosion frei wird, eine 
Rolle spiclt. Man konntc sich -den Y organg so denken, 
dafs durch dic entwickeltc W arnie das Schlagwctter- 
gemiscli zunaclist vorgewarm t und in diesem Zustande 
leichter ais bei gcwbhnlicher T em peratur geziindet wird. 
Durcli eine solclie Annahm c wiirde dic stcigende Gefiihr- 
lichkeit der wachsenden Ladungcn erkliirt werden.

W enn diese Erkliirung fiir den einzelnen SprengstolT 
auch zuzutreflen scheint, so versagt sie sofort, wenn 
man m ehrere Sprengstoffe vcrschiedcnartiger Zusammen- 
setzung m iteinander yergleicht.

W ie man aus der Tabclle 21 (Spalte 3 ) sieht, ent- 
wickelt das geprefete und gekijrnte D ahm enit A die 
grofste W arm em enge und ist doch cin vcrgleichsweisc 
sehr sicherer Sprengstoff. Ferner cntwickeln 900 gr 
Koblcnkarbonit etwa doppclt soviel W arm e ais 400 gr 
W estfalit oder R oburit I. Trotzdem  sind 900 gr Kolilen- 
karbonit aus dem Morser ycrschossen sicher gegeniiber 
Schlagwettcrn, wiihrend 400 gr W estfalit oder Roburit I  
Ziindungen ergeben. D araus folgt, dafe die freiwerdende 
W arm em enge keincn ausschlaggcbcnden Einflufe auf die 
Ycrgleichsweise Sicberbeit der Sprcngstoffe ausiibt.

Es ist dies iibrigens cinc W iderlcgung der yielfach 
verbrcitcten Anschauung, dafs K raft und Sicberbeit des 
Sprengstoffs im um gekehrten Y erlialtnis stehen. Die 
genannten Bcispicle beweisen, dafe sich sehr wolil hohc 
W arm eentw ickelung, oder, was dasselbe heifet, starkę 
K raft m it hoher Sicherlieit vcrcinigen liifet.

Von den Eigenschaften des Sprengstoffs, die sonst 
noch fiir die S ichcrhcit in F rage kommen konnen, bleibt
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dic Brisanz. Im  Teile I I  ist gczcigt worden, wie die 
Brisanz bestim m t werden kann, und die Spalte 7 der 
Tabelle 21 wiederholt dic crm ittelten Brisanzzahlen.

Beziiglich der elwraigen W irkung der Brisanz sind 
einige theoretische Erwiigungcn yorauszuschickcn. Die 
Explosion einer SprengstofTpatrone geschielit so pliitzlich, 
dafs um die Sprengmasse lierum eine starkę Y crdichtung 
und Zusanimenpressung der A tmosphiire eintreten mufs. 
Dic plotzliche Yerdiclitung mufs von einer starken Er- 
warmung bcglcitet śoin. W ird atmospiiarischc Luft
adiabatisch auf 60 Atm ospharen zusammengeprefst, so
betriigt ilire Tem peratur ctwa 670°. Betriigt dic
Prcssung 100 Atmospharen, so ist die Tem peratur 820°; 
betriigt jene 200 A tm ospharen, so stcigt dicse gar
auf 1060°.

Da die iiblichen Sichcrheitssprengstoffc im Bohrloche 
eingeschlosscn einen Druck von rcclinungsmafsig 6000 
bis 8000 Atm ospharen ausuben, werden sie untcr Um- 
standen bei ausblascnden oder stark iibcrladenen Schiisscn 
dic Schlagwetter- oder K ohlenstaubatm ospharc in un- 
mittclbarer Niihe des Bohrloehs leicht au f einige hundert 
Atmosphiiren zusam m enpressen konnen. D ie dabei ent- 
stehende W arm e reiclit fiir sieli allein vollig aus, die 
Schlagwetter zur Entziindung zu bringen. Man sicht 
also, dafs thcoretisch selbst ein SprcngstoiT m it kalten
Explosionsgasen cinc Gefahrenquclle sein kann. Die
Gefahr wird naturgemafs grofser, wenn dic liohe Tem pe
ratur der Explosionsgase m it der Verdichtungswarme 
zusammenwirkt.

Selbst wenn man die Gefahrlichkeit der Verdiehtungs- 
warmc nicht anerkennen will, so bleibt noch immer zu 
beriicksichtigen, dafs cin Gasgemisch sich bei hohem
Drucke leichter ais bei niedrigem  entziinden liifst. Diese
Thatsaclie ist von den Gasmotoren und von dem Diesel- 
Motor lier bekannt. Ich liabe einige dahingehende 
Versuche angestellt, indem ich einen elektrisclicn Funken 
von gleichbleibendcr Lange und Starkę im entziindlichen 
Schlagwcttergcmischc zunachst bei atm ospharischcm  und 
sodann bei erhbhtem D rucke uberspringen liefs. Dabei 
zeigtc sich deutlich, dafs m it wachscndcm Drucke die 
Schlagwetter leichter geziindet werden. Der Unterschied 
ist sogar so grofs, dafs er sehon bei einer Steigerung 
des Druckes, dic einer Schaclittęufe yon 700 — 800 m 
entspricht, bem erkbar wird. D ie Erscheinung ist Icicht 
zu erklaren. W enn die Gase zusammengeprefst sind, 
so wird eben eine grofsćre Anzahl Gasmolekiile durcli 
den elektrisclicn Funken getroffen und auf dessen liohe 
Tem peratur gebracht.

Ob man also mit der Verdichtungswarm e zusammen- 
geprefster Sclilagwettergem isćiie ais einer selbstandigen 
Gefalir rechnen will oder nicht, auf jeden Fali steigt 
die Gefahr einer Ziindung dadurcli, dafs die Schlag- 
wetteratmosphare in der Nalic des Schusscs zusammen- 
gestaucht wird.

Nun ist ferner klar, dafij.ein śehr brisanter Śpreng-

stofT bei seiner Explosion um sich herum  eine viel 
stiirkere V erdichtung der Atmosphiire hervorrufen muls, 
ais ein langsam explodiercnder StolT, der mehr scliiebcnd 
wirkt. Danach ist die Uebcrlcgung nicht von der H and 
zu wcisen, dafs moglicherweisc brisante StolTe gefahr- 
licher gegeniiber Sclilagwettern und Kohlenstaub ais 
weniger brisante Sprengm ittel sind. Schen wir nun zu, 
wie sich dicse Erwagung in den Zahlen der Tabcllc 21 
wiederspiegelt.

Kolilcnkarbonit m it seiner niedrigen Brisanzzahl von 
nur 233 ist wohl der sicherste Sprengstoff, den wir
haben. Sehr nahe dabei stehen m it ihrer Brisanz
K olilcnkarbonit I  und das gekornte D ahm enit A. E nt- 
sprcchend diirfte auch die S ieherheit der genannten 
SprcngstolTe zu bewerten sein. E tw as brisanter und 
gefahrlicher ist K olilcnkarbonit I I  (284 ). Die Spreng- 
stofle m it einer S ieherheit I. Grades haben also B risanz
zahlen, die zwischen 233 und 284 schwanken.

Erhcblich holier m it ihrer Brisanz stehen die ge-
pulvcrten AmmonsalpetersprengstoiTe, dereń Sieherheit 
ais einc solche II . Grades angenommen ist. D ie Brisanz
zahlen liegen zwischen 320 und 368. Auch hier finden 
wir, dafs der sicherste Sprengstoff, D ahm enit A, dic 
niedrigstc Brisanzzahl (320 ) hat. E inc im Verhaltnis 
zu seiner Sieherheit niedrige Brisanzzahl (335 ) hat das 
K ijln -R ottw eiler Sichcrheitssprengpulvcr. Jedoch ist 
liierzu. zu bemerken, da6  der fiir Erm ittelung der 
Brisanzzahl dieses Sprengstoffs angew andtc Sprengstoff 
leider nicht m chr vbllig frisch, sondern schon etwas 
klum pig geworden war. Es w ar auch nicht m chr miig- 
lieh, aus den Lagern benaelibarter Gruben bei der Kiirze 
der zur V erfiigung stelienden Zeit, zweifellós frischen 
Stoff, wic er fiir die anderen Sprengstoffe benutzt war, 
zu erhalten.

Im  allgem einen ist der Zusam m enhang zwischen 
Brisanz und Siclierheit der Sprengstoffe' so in die Augeń 
fallend, dafs es scliwer ist, daran zu zweifeln.

Nimmt man das Yorhandcnsein dieses Zusam mcn- 
lianges an, indem man anerkennt, dats die G efahrlichkeit 
b risan te r ' Sprengstoffe durch die stiirkere Pressung des 
Schlagwettergemischcs verursacht wird, so liifst sich 
dam it manches andere leicht und zwanglos erklaren, 
das andcrenfalls ungeliist bestehen bliebe.

Zunachst die steigeiide Gefahrlichkeit wachsender 
Ladungsm cngcn: Die Prcssung, dic die Explosionsgasc 
au f das Sclilagwettergemisch ausuben, hangt nicht nur 
von der Brisanz, sondern auch von der Menge der 
entwickclten Gasc ab. J e  liohcr die Ladung, desto 
m ehr Gase werden gleichzeitig entwickelt. E s kann 
also dic hohc Brisanz kleiner Ladungsm engen durcli 
grofsćre Ladungen yon Sprengstoffen geringerer Brisanz 
ersetzt werden. D araus ergiebt sich notwendig die 
theoretische Folgerung, dafs joder Sprengstoff nur bis 
zu cinem gewissen Grade sicher sein kann. A bsolut 
sichere Sprengstoffe sind also undenkbar.
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Im  Teil I I  ist gezeigt -worden. dafs G elatine-D ynam it 
um so gefiilirlicher ist, je  melir der Quersclinitt der 
Yersuchsstrecko Yerengt und dam it der freie Abflufs 
der Gase verliindert wird. D iese Thatsaclien bcdiirfen 
nacli dem V orstchenden keiner E rk larung  melir.

Ebenfalls im Teil I I  sind Yersuebe m it Schwnrz- 
pulvcr besebrieben, dic darin gipfeln, dafs das Pulver 
um so gefiilirlicher ist, je  brisanter es entweder unter 
der E inw irkung einer Sprengkapsel oder unter dcm bei 
Besatz rascli anstcigendem Gasdrucke explodiert. Auch 
diese Erscheinungen passen vollig in den Ralimen der 
obigen Ausfiihrungen hinein.

Mehrfach sind friilier ganz betrachtlicho Schwankungen 
in der S ichcrheit einzelner SprengstoITe bcobachtet worden, 
obwohl die Analyse ergab, dafs dic chcmischc Zu- 
sam mensetzung unveriindcrt geblieben war. In der 
Nr. 28 Jah rgang  1897 und Nr. 22 Jahrgang  1896 
dieser Zcitschrift sind derartige Beispiele aufgefiihrt, 
dic iibrigens aus dem Ietzten Ja h re  noch um  ein W citcres 
verm ehrt werden konnten. Diese Schwankungen in der 
S icherhcit crldaren sich je tz t leiclit. Bekanntlieh hangt 
die Brisanz der SprengstoITe zum grofsen Teile von der 
V crarbeitung ab. Mit jeder Aenderung in der Ver- 
arbeitung, sei es der SprengstoITe, sei es der Roli- 
bestandteile, w ird sich also auch die S icherheit andern. 
W ie weit der Unterschied gehen kann, dafiir ist das 
D ahm enit A, je  nachdem es gepulvert oder gckornt ist, 
ein treffendes Bcispiel.

W enn ich somit nach allen aufgefiihrten Einzel- 
lieiten glaube, dafe der K reis der Beweisfiihrung ge- 
schlossen ist, so darf ich docli cin Bedcnken nicht ver- 
hehięn, das sich weniger gegen die Theorie ais gegen 
die A rt ihrer Benutzung richtet. Es ist namlich bisher 
stillscliweigend vorausgesetzt, dafs die Brisanz fiir einen 
Sprengstoff von bestim niter Zusam m cnsetzung und Yer- 
arbeitung eine feste, gegebene Grijfse ist. Diese An- 
nalime ist wahrscheinlich n icht zutreflend. Bei dem 
Schwarzpulver ist es ganz bekannt, dafs bei wachscndem 
G asdrucke die Brisanz sehr schnell wachst. Fiir die 
SicherheitssprengstofTe, die unter allen Umstanden aulser- 
ordentlich schnell explodieren, w ird ein ahnlich grofser 
Unterschied in der Brisanz selbstverstandlich nicht an- 
zunehmen scin. Im m erhin ist es aber nicht aus- 
geschlossen, dafs je  nach dem Gasdrucke, der von der 
W idcrstandsfiihigkeit der Bohrlochswandungcn und der 
Grofse der L adung abhangig ist, auch bei den Sicher- 
heitssprengstoffen die Brisanz verschieden ist. Moglicher- 
weise wachst die Brisanz unter erhohtem Drucke bei 
verschicdenen Sprengstoften sogar verschiedcn schnell. 
Unter dieser V oraussctzung w urden dic mitgeteilten 
Brisanzzahlen, die fiir eine bestimmto Ladungsm enge 
und einen bestimm ten Besatz erm ittclt sind, an ihrem 
absoluten W ert verlieren. Ich glaube aber, dafs die 
etwaigen Unterschiede nicht so grofs sind, dafs dic

B rauchbarkeit der Methodc iiberhaupt in F rage ge- 
stellt wird.

W elche Schliisse sind nun fiir die Technik der 
Sicherheitssprengstofle bei A nerkennung der Theorie 
zu ziehen? Drei R ichtungen sind es besonders, nach 
denen die SicherhcitssprengstolTe, der eine in diesem, 
der anderc in jenem  Punkte, noch Ycrbesscrungsbediirftig 
sind. D iese Richtungen betreffen K raft, Sichcrheit und 
Nachschwaden.

D as bisherigo Streben, die Explosionstem peratur weit 
unter 2 2 0 0 0 herunterzudrucken, fiihrt notwendig dazu, 
auch dic K raft iibermafsig herabzum indern. Ein solchcs 
Y crlahren stellt sich je tz t ais wenig w irkungsroll dar, 
das den SprengstofT unnotig verschlechtert. S tatt dessen 
sollte man bei einer D etonationstem peratur, dic soeben 
noch den Anlbrderungen entspricht, das Maximum an 
K raft zu erreichen suchen. D ahm enit A kann in dieser 
Beziehung ais M ustcr dicnen.

Geht man auf solche W cise vor, so hangt die 
Sichcrheit im wesentlichen von der Brisanz ab. Da 
volligc Sichcrheit unerrcichbar ist, mufs m an m it einem 
bestimm ten Grade sich zufrieden geben und dement- 
sprechend dic Brisanz des SprengstoiTs durch geeignete 
Y crarbeitung und Zusam m cnsetzung regeln. W ie weit 
man in der llerabsctzung  der Brisanz und in der Hulie 
der Sicherheit gelangen kann, zeigt das K ohlenkarbonit 
am besten. F iir A rbeiten im Gestein wird m an zweck- 
nuifsig liohere Brisanz und geringere Sicherhcit wahlen 
konnen.

Schliefslich kommt noch die gebiihrende Riieksicht 
au f die Zusam m ensetzung der Nachschwaden inbetracht. 
Insbesondcre ist die Zum ischung von Salzen, die sich 
bei der Explosion nur unvollkommen zersetzen, moglichst 
zu Yerm eiden, weil ihr N utzen anscheinend sehr gering 
ist, und weil sie dic Zusam m cnsetzung der Schwadcn 
und ihre W irkung auf den Mcnschen ungiinstig becin- 
flussen. In  dieser Beziehung diirftc W estfalit dic 
em pfehlenswertcstc Zusam m ensetzung haben.

Yersuehe und Yerbesserungen Tbeini Bergwerks- 
ljetriehe in Preufsen wiilirend des Jalires 1S97.
(Aus der Zeitschrift iur Berg-, H iitten- und Salinenwesen, Berlin, 

Yerlag toii Wilhelm Ernst & Sohn.)

Den im Heft I I  des diesjahrigen Bandes der Zeit
schrift fiir B erg-, H iitten- und Salinenwesen er- 
schienenen und nach amtlichcn Quellen zusammen- 
gestellten Bericht iiber „V ersuche und Verbesserungen 
beim Bergwerksbetriebe in Preulśen im Ja h re  1897° 
bringen wir nachstehcnd auszugsweise zur Kenntnis 
unserer Leser:

I. Gewinnungsarbeiten.
a) S p r c n g a r b e i t .

H a n d b o h r a r b e i t .  Im  yorigen Jah re* ) wurde

*) Yergl. Gluekauf 1897, Nr. 34, S. 659.
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berichtet, dafs das Bolirgcstell der H a rd y -I Ia n d b o h r-  
mascliinc au f G rube Reden bei Saarbrucken zweckinafsigcr 
gcstaltct worden sci. J e tz t hat der M aschincnsteigcr 
L e y c n d c c k e r  die Mascliine selbst durch Anwcndung 
eines leiclit zu regclnden Vorschubcs und durch zweck- 
miifsige Y crbindung des Bohrsclilosses m it der Bohr-

spindel, sowie dadurch w eiter vervollkommt, d a ls  sie 
vcrm ittelst der angewendeten Zapfen- und Schraubcn- 
Verbindung nach jeder R ichtung liin leiclit verstellbar 
ist, und dafs ihr K urbclarni je  nach der Entfernung des 
Ortsstofses Ioicht yerliingert oder vcrkiirzt werden kann.

An dem Bolirsehlosse a ist eine Brem svorrichtung c 
angebracht worden, welche in wcichorcn Gesteins- und 
Kohlenarten m ittelst der Fliigelschraubc h fest an dic 
Fiihrungsstangc s, gedriiekt wird, sodafs Bohrschlofs und 
Brenisvorrichtung yerm ittclst der Fiihrungsstangc, des 
Biigcls b und der Siiulcnklemme s mit dem Bolirgcstell 
fest ycrhunden sind. Beim Bohren in harteren Gesteins- 
oder Kohlenarten aber wird diese Brcm svorrichtung durch 
Zuruckdrchcn der Fliigelschraube gelost, sodafs sic auf 
der'Fuhrungsstange gleitet., w odurch die starre Ycr- 
bindung von Bolirgcstell und Bohrmaschine aufgchobcn 
wird. Das Bohrschlofs nim m t dadurch mit der Brems- 
yorrichtung cine riicklaufige Bcwcgung an, wodurch sieh 
der Vorschub der Bohrspindcl cntsprechend der Ilarte 
des Gesteins vcrlangsam t. Das Bohrschlofs ist mit der 
Bohrspindcl durch cine zweitcilige Bobrmutter, welche 
durch cine Exeentcrschcibc m it Sperrvorrichtung gciiffnet 
oder gcschlosscn werden k a n n . verbundcn worden. 
Ilierdurch wird erzielt, dafs beim Auswcchseln der 
Bohrer die Bohrspindcl mit einem Griff durch Umlegen

der Exccntorscheibe schnell und sicher aus dcm Sclilofs 
gelost wird. Bei dcm leichten Gangc der Mascliine und 
ihrem geriiigen Gcwichte geniigt ein Mann zu ilirer 
Bedicnung. Ueberall da, wo sic angewendet wurde, 
konnte das Gedinge hcrabgcsetzt werden. Es wurden 
m it ihr in barter Kohle und festem Schiefcr Loćhcr 
von 1 m Tiefe innerhalb 10 M inutcn, im Sandstcin 
innerhalb 18 M inuten gebohrt, wobei die Zeit der Auf- 
stcllung m it cingerechnct ist.

A uf G rube Redcn sind bis je tz t 45 solchcr Maschinen 
in Betrieb.

A uf Grube Gerhard bei Saarbrucken sind zahlrciclie 
vergleichendc Versuche mit den Ilandbohnnascliincn von 
T h o m a s ,  R a t c h e t t  und F o r s t e r  gemacht, um fest- 
zustellcn, welches System sieli zur ausgcdehnteren y e r 
wendung empfiehlt.

Ein 1 m tiefes Bohrloch erforderte, einsBhliefslieh 
aller Nebenarbeiten:
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in weicliar 
Kohle

mit dom IT a n d d rc h b o h ro r ................................................... 19
mil der T h o m a s-M a sc h in c ................................................. 16
mit dor R a tc lic tt-ftlasc liin c ................................................. 23
mit der Forster-Mascliino ohne G c s tc l l ...........................24
mit dor Forster-M aschine mit Gostcll . . . . .  15

D am ach wird dic Ilandbohrung durch masćhincllc 
Bobrung mit Vorteil in fester KÓliIo, in łestem Scbiofcr 
und in Sandstcin crsetzt. In weicher Kolilo und in 
weichem Scliiofcr wird durch maschinellc Bobrung cinc 
besondere Zcitersparnis in der ITerstollung dor Bohr- 
liicher nicht erzielt. Im allgcmoincn wordon nacli dcm 
Resultat Bohrmaschinon mit Vortoil an solchon Stellon 
yerwendet, an denon bei Ilandbohrung der Mcifscl- 
bohrer benutzt werden miifste.

Dic giinstigstcn Ergebnisse weist <lic Forsterscbe 
Maschine mit Gcstcll auf. Dafs dic Maschine ohne 
Gcstcll nicht gleich giinstigc Ergcbnissc geliefert liat, 
liegt daran, dafs bei den Vcrsuchon zur Verlagerung 
der Maschine cin besonderer Stempel gcschlagcn werden 
mufstc und diese A rbeit m ehr Zeit erfordert ais dic 
Aufstellung des Gcstelles, letztere is t durchweg in 2 
bis 3 M inuten bcwerkstclligt. Dort, wo schon durch 
den Ausbau ein W iderlager gegeben ist, fallt der Vortcil 
des Gcstelles wenig ins Gewicht. So wird dic Maschine 
ohne Gcstcll von den Leuten m it besonderer Vorliebe 
zum Nachschiefscn des Liegeiulen in solehen Streb- 
Fiirderstrecken gcbraucht, in denen mit K appe yerbaut 
wird. Es wird dann einfach ein passendes Stiick IIolz 
vor Grundsohle und Kappe gclcgt und gegen dieses die 
Maschine ver!i>gcrt, F iir das Gcstcll spricht noch der 
U m stand, dafs mit dor K urbel ganze Umdrehungon 
gemacht werden konnen, wiilircnd, wenn die Maschine 
ohne Gostcll gcbraucht wird, nur jedesm al halbe Um- 
drehungen mit der K narre gemacht werden konnen. 
Dieser zu gunston des Gcstelles sprechende Unterschied 
tritt aber nach hiesigen Erfahrungen merklich nur beim 
Bobren in w e ie h e n  Schichten in Erschcinung.

Dic Forsterscbe Maschine ist solidc gebaut. Sie 
kostet (von der Firm a Fricdr. H tippe & Co. in Remschcid 
bezogen) mit Gcstcll 80 und ohne Gestell 40 JL , 
wiilircnd die Ratchctt-M aschinc 50 J L  und die Thomas- 
Maschine 120 J L  kosten.

A u f  v c r s c h i e d e n e n  Z e c h c n  d e s  R e v ie r s  
G e l s e n k i r c h e n  stehen seit einiger Zeit zur Ilerstellung 
von Bohrlochern in fester Kohle einfachc Ilandbobr- 
maschinen m it holzernem Gestell in Anwendung, deren 
Einrichtung durch die Fig. 5 und 6 Yeranschaulicht 
wird. Das Bohrgestoll d bcstclit aus Eichenholz und 
ist an seinen beiden Endcn durch Bandeisen Yersturkt. 
An dem Fufsende sitzt der Yerstellbare Bolzen g, an 
dcm Kopfcnde die Spannschrnubc h. Zur Aufnahme 
der Spindelm uttcr c c ist das Bohrgestcll mit Rastcn 
Yersehen. In der Spindelm uttcr bewegt sich dic Spindel a,

in fester in wcicliem in festem in feinUornigem
Kohle Schiefer Schiefer Sandstcin

52 24 90 S2 Minuten.
24 30 34 44 „
25 30 43 30 „
25 29 34 31
1 S 2 0 2 2 28 „

doren Vorschub durch Dreli on einer abnebmbaren K urbel 
geschieht. Die Befcstigung des Bohrers f mit dor 
Spindel a gcschicht durch dic Mufle i. Der Preis oinor 
Bohrmaschino einschliefslich dreicr Bolirer von 0,80 m, 
1,40 m und 2 m  Liinge stellt sich auf 31 J L , die 
Maschine ist demnach nur ein Drittel bis cinbalb so 
teuer, wie die Ilardyschcn, Thoinasschon u. s. w. Bohr- 
maschincn m it eisornom Gcstcll und leistet dabei fiir 
den Yorliegcndcn Zwcck dassclbo. Bei dem Gcsamt-

Fig. 0. f ig . 0.

gewicht von 27 kg hat die Maschine den Vorteil, dafs 
sie von einem A rbeiter beąuem gotragen und aufgestellt 
werden kann. Die Zechcn W i lh e lm  i n c  Y ik to r i a  
und U n s .e r  F r i t z  benutzen dicsc Bohrmaschinon soit 
ciner Reihc von Jah rcn  mit Erfolg beim Boltren in liartcn 
Gas- und Gasflanimkolilonflotzon, wo dor gewohnlicho 
Schlangcnboliror niclit mehr ausreiclit.

Y e n t i l c  in  d e n  D r u c k l u f t l c i t u n g c n .  Boi den 
Druckluftleitungcn dor Koniglichcn Berginspoktion Claus- 
thal wurden bisher neben Vcntilen — in den Haupt- 
leitungen — auch Ilahnc verwendet, letztere insbesondorc
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durćhwcg an dnu Yerbinduiigsstcllen zwischen Gasrohr 
mul Bohrschlauch Neuerdings werden auch an diesen
Pnnktcn Yentile eingebaut. Diese Durchgangsventile
sind nicht wesentlich teurer ais die Halnie, letzteren 
aber betrieblich unbedingt iiberlegen, da dic Halinę sich 
yerhaltnismafsig rasch abnutzen und undicht werden, 
wahrend bei Anwendung von Ventilen bisher keine 
derartigen MSingel bcobachtet worden sind. Anfanglięh 
wurden V eńtile m it M etalldichtung yerwendet, neuer
dings giebt man indessen den Yentilen mit Lederdichtung 
den Vorzug.

B o h r s c h l i iu c h e .  Von der Gruben - Verwallung 
St. Andreasberg sind einc Reiho von Versuchen mit 
verschiedenen A rten yon Gum m ischlauchen ausgefuhrt, 
welche die Bohrmaschine m it der Druckluftleitung ver- 
binden. Es h a t sich hierbei ergeben, dafs die zum 
Schutze der Schliiuche angewandten Umhiillungen mit 
Drahtspiralen, Dralitnetzen und Baunuvoligewcben dcm 
bcabsiehtigten Zweck nicht cntsprechen. Drahtspiralen 
lasscn in den Zwischenraum en zwischen den einzelnen 
W indungen A usbauchungen der Schlauchwandung liervor- 
treten, wodureh letztere an diesen Stellen sieli schnell 
abarbeiten.. D rahtnetze scheuern sich durch und er-

schweren die H andhabung durch die hierbei entstehenden 
D rahlspitzen. Die Baumwollumhiillung geriit infolge 
der G rubenfeuchtigkeit bald in Faulnis. Dcm gegeniiber 
haben sich g latte Gummisclilauche von 20 mm Durch- 
messer, 5 mm W andstarke und einer inneren Leinwaiid- 
einlage gut bewahrt.

V o l p e r t s c h c r B o h r l o e h s r e i n i g e r .  — A uf Grube 
Maybach bei Saarbrucken wurden auf V eranlassung der 
Castroper Sicherheitssprengstoff-Aktiengesellschaft liingere 
Zeit hindurch V crsuche m it dem von dieser Gcsellscliaft 
eingcfuhrtcn, in Fig. 7 dargestellten Volpertschen Bohr- 
lochsreiniger angestcllt. D erselbe besteht in einer Biirste, 
die m it einem iiber sie gestreiften Rbhrchen in das 
Bohrloch eingcfiihrt wird, w orauf das Rbhrchen an einer 
K ette zuriickgezogen wird. Ilierdurch dehnt sich die 
Biirste aus und legt sich voll an die Bohrlochswandung 
an. Die Einrichtung soli einc vollkomniene Sauberung 
der Bohrlbcher bewirken und verhtiten, dafs etwa żu- 
riickblcibendes Bohrmehl beim Besetzen der Loclier sich 
zwischen die einzelnen Patronen lagero, hierdurch eine 
innige Beriihrung des Sprengstoffcs verhindere und auf 
diese W eise Y ersagcr herbeifiihre.

Fig. 7.

Der Bohrlochsreiniger hat, wie die Versuche ergaben, 
fiir wagcrcchte und ansteigende Bohrlbcher keine Be
deutung, weil bei diesen eine Yollkom m ene Reinigung 
durch den gewbhnlichen K ratzer stattfindcn kann. Bei 
einfallenden Lochem  dagegen ist das Instrum ent ge- 
eignet, eine gewisse Menge Bohrmehl, dessen Beseitigung 
bei Anwendung des Krlitzers nicht moglich ist, aus dem 
Loehe zu entfernen.

S p r e n g s to f f c .  A uf der Z e c h e  H o l l a n d ,  Berg- 
revier W attenscheid, sind Versuche m it Kohlenkarbonit 
gemacht worden, da dieser SprengstofT neben sciner 
grijfscren Billigkcit auch die grofste S icherhcit gegen 
Schlagwettergefahr bieten soli. Obschon die Spreng
wirkung im Yerglcich zu dem bisher gcbrauchlichcn 
Dahmenit auch eine gute war, so mufste doch nach 
zweimonatlichem Gebrauch von der weiteren Ver- 
wendung des K ohlenkarbonits Abstand genommen werden, 
weil die Klagcn der A rbeiter iiber Kopfschmerzen in
folge Einatmens der Sprengstoffgase iiberhand nahmen. 
Der sodann vorgcnommene Vcrsucli m it Kbln-Rottweiler 
Sicherheitssprengpulvcr hatte  bis je tz t das E rgebnis,• 
dafs bei guter Lcistung dic Kosten um S pCt. billiger

■ wurden.
Z i in d s c h  n tir  e. — Bei der B erg inspektion  zu 

Clausthal w urden b ish er  fur g ew o h n lich e  B ohrlbcher w eifse

Zundschniire m it Jutegarnum spinnung von B r i i c k e r  & 
Z s c h e t z s c h e  in  M in d e n  i. W ., fiir nasse Loclier 
GuttaperchazUndschnure von derselben Firm a verwcndet. 
Nachdem bei Anwendung der crstgenannten Ziindschnur 
w icdcrholt Y ersagcr vorgckommen waren, wurden im 
grofsen und im kleinen yergleichende V ersuche m it ver- 
schiedenen Ziindschniiren vorgenomincn. Bei den Ver- 
suchen im kleinen wurden zunachst im trockcnen Zu- 
stande Gewicht und Brcnndaucr verschieden langer 
Ziindschniire der einzelnen Arten erm ittelt. Sodann 
wurden dieselbcn Vcrsuchc m it Ziindschniiren ange- 
stellt, Welche yerschieden lange in der — sehr feuchten
—  Grube gelagert hatten Hierbei hat sich ergeben, 
dafs bei siimtlichen Zundśehnuren das Gewiciit allm ahlich 
zunahm . W ahrend aber die weifse Ziindschnur mit 
Jutegarnum spinnung durchschnittlich nach 5 Tagen etwa 
6 pCt. und nach 10 Tagen sogar 21,2 pCt. Gewichts- 
zunahm e aufwics, konnte bei der wenig teueren weifsen 
Ziindschnur mit Baum wollgarnunispinnung von Briicker
& Zschetzsche selbst nach 10 Tagen erst ó pCt., lici 
den Guttaperchaziindern wie der Universalziindschnur 
von W . Giittler in Reichenstcin (Schlesicn) sogar nur 
ctw'a 3 pCt. M ehrgewicht festgestellt werden. D ie 
Brenndauer in troekenem Zustande betrug bei den ein- 
zelncn Ziindschnurarten 92 bis 106 Sekunden auf 1 m,
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sic w urde im allgem einen durch Lagerung in der Grube 
yerlangert, durchwcg aber unregelmafsig, sodafs beispiels- 
weise dic Jutogarnziindschnur nach achttagiger G ruben- 
lagerung bci verschiedencn Versucben eine Brcnndaucr 
von 105 bis 145 Sokunden hatte. Auch bei den 
iibrigen Zundschniircn kam en Scliwankungen bis zu
10 pCt. vor. Versager w urden sclbst nach wochcn- 
langer G rubenlagerung nur bci der bisher in Gcbrauch 
befindlichen Ziindscbmir boobachtct, bci dieser aber auch 
so hiiufig, dafs schon dic Versuclic im klcinen die E r- 
w agung nalie legtcn, in Zukunft auch bci trockcncn 
Loehern besseres M ateriał zu verwcnden. Da auch bci 
der Venvcndung im Bctricbc die Z iindschnur m it Baum- 
wollgarnum spinnung sich gut bcwiilirt hatte, so ist man 
allgemein liicrzu iibergogangen.

A uf dem Konigliehen Steinkohlcnborgwcrk Konig in 
Obersćhlesien wurden Versucbe m it der Ziindscbnur 
von B i c k f o r d  & Co. in Meifson gemaclit, welche 
giinstige Ergcbnisse hatten. D ie B rcnndaucr dor Schnur 
ist gleiehmafsig und betragt fur je  1 m 110 Sekunden. 
Dio K onstruktion ist solide, die P ulrerscelc gleich- 
miifsig gefiillt und die W ergum hiillung derselben lang- 
faserig und kompakt. Die Rauchentwickluiig bci der 
Vcrbrcnnung ist unbedeutend und fiir dic Belcgschaft 
nicht belastigend. Bei 100 Ringcn, welche probeweisc 
zur Venvcndung gelangten, sind V crsager nicht vor- 
gekommen. Die Liinge der einzelnen Ringo. bctriigt 
7,92  m, der P reis 8  Pf. fiir den Ring weifser und
19,5 Pf. fur den Ring G uttapercha - Ziindschnur. Da 
hiernach dic Ziindschnur von Bickford & Co. der 
Giittlerschen U nivcrsalzundschnur in ihren guten Eigen- 
schaften glcichkommt, die erstcrc je  Ring nur 8 Pf., 
letztere dagegen jc  Ring 18 Pf. kosfet, so ist dic 
Bickfordschc Ziindschnur vorlaufig au f allcn 3 Schacht- 
fcldcrn des Steinkolilcnbergwerkes Konig eingefiihrt 
worden und wird mit gutem Erfolge verwendet.

E l e k t r i s c h e  Z i in d u n g .  —  Mit den m agnet- 
elcktrischen ZUndmaschinen der Rheinisch-W cstfalischen 
Sprcngstoil-Aktiengescllschaft sind au f der Zeche Mont 
Cenis im Bcrgrevier W est-D ortm und  gute Ergcbnisse 
erzielt worden. Sam tliche Schie&meister sind mit solehen 
M aschinen ausgcriistet. Ais Leitungskabel wird hier 
bei trockcncn Betrieben vcrzinkter Eisendraht von
1 mm Starko vcrwendet, w ahrend fiir feuchtc Betriebs- 
punktc isolierter K upferdralit zur Anwendung gelangt. 
Dio D rahte werden an der Zim m erung lose in Oesen 
befestigt und  bci der W citerauffahrung der Betriebc 
nachgezogen, sodalś sic stets an den Bctriebspunkten 
Ycrbleiben konnen. D ic Ziindkapscl m it l ' / 2 bezw.
2 m langen Drahtcn kostet 13 bezw. 15 Pf., wahrend 
friiher bei Verw endung der S iehcrheitszundschnur in 
Y erbindung m it Rothschcn oder Norresschen Sicherheits- 
zundern sich der P reis fiir Zundschnurzunder und Ziind- 
kapsel boi 1 1/ 2 m bezw. 2 m langer Ziindschnur auf 
I 2 l /a bezw. 14 Pf. stellte.

Auch im Bergrevior Siid-Bochum findet dic elektrische 
Ziindung immer grofsere V erbreitung. Ueber ihre A n
wendung, ihren Erfolg und ihre Kosten — verglichen 
m it anderen Ziiiidungen — geben nachstehende Tabollen 
Aufscliiufs.

Z e c li o

i -  S  .I-Ii
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—  CS— lO
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pCt.

Anzahl der elek- 
trischen Ziind- 

maschinen
< a) &

^  oi >
in

Gebrauch
in

Reserve
4 500 97 2,2 5 1

C a r o l i n e ............................. 1 172 31 2,6 1 —
Dannenbaum I . . . . 3 100 120 3,9 4 0
Dannenbaum 11 . . .  . 1 663 fehlt fehlt 2 1
Heim ich Gustav . . . . 4  580 13 0,3 1 —
V o llm o n d ............................. 20 855 2S7 1,4 5 1

Sa
aufst r (Dannenbaum 11 

mit [
34 207
35 870

548 1,6

Dic Kosten einer Ziindung betrugen fiir jeden Schufs 
in Pfennigen:

auf Zeche de
r

el
ek

tr
is

cb
en

R
ot

hs
ch

en

H
oh

en
-

da
hl

sc
he

n

Nichtsi.-lierheUs-

zundung

14.0 12,5 11,0 3,0
10,5 11,0 9,0 6,5 bei Roburit,

8,5 6,5 5,0 „ Dynamit,
Dannenbaum 1 . . . . 14,0 — — 5,0 „ Dynamit,

15,0 6,0 „ Karbonit
Dannenbaum II . . .  . 12,5 8,5 — 6,5
Heinrie.li Gustav . . . . 10,5 15,0 12,7 11,5 ^ Westfalit,

9.0 ,, Dynamit,
14,0 — — 9,0 „ Dynamit.

Nach der auch in diesem Revier allgemein crfolgten 
Einfiihrung der E isendrahtlcitung und infolge der im 
Laufe dor Zeit und au f w iederholte Bcschworden liin 
verbesscrton V erbindung dor Sprengkapsein und Ziind- 
drahte hat sich dio Zahl der V ersagcr gegen friiher 
wesentlich vermindert. Das gelit deutlich aus der 
S tatistik der dic elektrische Ziindung am meisten an- 
wendenden Zeelien Amalia, Heinrich Gustav und Voll-
mond hcrvor.

Verbrauch an elektriscben 
Ziiiidern 

von Ja n u a r bis Marz

darunter Yersager

Zeclic Amalia . . . 893 
April bis Dezcmber 

3 607 
Ja n u a r bis Marz

95

2

Zeclic H einrich G ustav 525 6

April bis Dezembor
4 055 7

Marz bis Ju n i
Zcclic Yollmoml . . 6 731 

Ju li  bis Dezcmber 
14 142

19S

89

c) S c h r a m a r b e i t .
K o r f m a n n s c h e  S c h r a m n i a s c h in e .  — A uf dem 

Steinkohlcnbergw erkc H i b c r n i a  bei Gelsenkirchen sind
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Vcrs«che m it der Korfmannschen Schram m asehine (vergl. 
lid. 97, Nr. 34 S. 6G2) angcstellt worden. Dic Ma
schine kam  bei der Kohlengcwinnung in den besonders 
liarten Flotzen 16 und 17 zur A nw endung, w urde jedocli 
bereits nach 3 W ochen ais vollkoinmen unzweckmafsig 
wieder abgeworfen. Zunaclist hat sich ais nacliteilig 
herausgestellt, dafs zur Bedienung beim Aufstellen und 
beim Auswechseln der Schram bohrcr drei Ąlarin er- 
forderlich sind. Vor allem blieb aber die Leistung 
liinter derjenigen beim Schramcn m it I land  zuriick, 
indem nach 14tagige.m  Betrieb 3 ausgesucht tiichtige 
Hauer mit der Schram inaschinc bei einer Schramhdhe 
von 50 mm und einer Schramtiefe von 1,50 m eine 
durchschnittliehe tagliehc Leistung von 2 i/2 W agen auf 
den K opf erzielten, wiihrend dieselben Ilau e r unter 
denselben Bedingungen m it Iland  eine durchschniltliclie 
Leistung von 3 W agen erreichten.

Auf Grube Konig bei Saarbrucken ist diese Scliram- 
inaschine in der westlichen G rundstrecke des Flotzes 
Bonin, IIauptqucrschlag, 2. T iefbausohle, versuchsweise 
angewćndct. D er Schram dieses Flotzes besteht aus 
einem weichen Schicfermittel. Bei Ilandarbe it leistet 
daselbst ein I lau e r wahrend einer A rbeitszeit von 5 bis
5,5 Stunden einen Schram von 1,25 bis 1,50 m Breite 
und 1 m Tiefe; bei Anwendung der Maschine, zu dereń 
Bedienung 2 A rbeiter erforderlich sind, wurde in Zeit 
von 2 Stunden ein Schram von 1,10 m Breite und 
1,30 m Tiefe hergcstellt. D ic Leislungcn der Maschine 
waren hiernach in weichen Mitteln befriedigend. — In 
hartem Gestein dagegen w urde gcgeniiber der I-Iand- 
arbeit ein Vorteil nicht crzielt, der Nutzen der Maschine 
vielmchr durch das notwendige Anbriisten des Schrames, 
sowie das Aufstellen und wiederholtc Umstellen der 
Maschine viillig aufgchobcn. D ie Maschine arbeitete 
liier so ungiinstig, dafs von einer Anschaffung derselben 
Absland genommen wurde. (Fortsetzung folgt.)

Russische Bcrggcsetzgehung.
(Auszug aus der Einloitung z u einer vom Comite Central des 
houillftres de France herausgegebenen Saminlung der russischen 

Berggesctze.)

Die G rundprinzipien der heutigen Bcrggesetzgebung 
in Rulsland zeigen eine auffallende Uebcrcinstimmung 
mit denjcnigen des geltendcn Rechtes in den Vercinigten 
Staaten von Nordam erika. In  beiden Staatcn beruht 
namlich die Gesetzgebung auf dem Grundsatz des un- 
eingeschrankten Verfiigungsrechtes des Grundeigentiimcrs 
iiber die unterirdisclien Schiitze seines Grund und Bodens. 
Der gńifste Grundeigentiimer, der S taat selbst, raum t 
jedocli das N utzungsrecht an den unterirdisclien Reich- 
tumern seines Grundbesitzes jedem  Bewerber unter ge- 
wissen Bedingungen ein, dic sich dem in W est-Europa 
herrschcnden System der Bergbaufreiheit nahern.

Das friihere, von Peter dem Grofscn eingefiihrte

System kam dem deutschen Bergreelit noch naher, in
dem die wichtigsten nutzbaren M ineralien, ob sie auf 
S taats- oder P rivat-G rundbesitz aufgefunden wurden, 
zum Regalbesitz crklart und unter bestimmten, vom 
W illen des Grundeigentiim crs unabhiingigcn Bedingungen 
jedem , der darum  einkani, zur Ausbeutung iiberlassen 
wurden.

K atharina II. setztc im Ja lire  1782 an dic Stelle 
dieses Grundsatzcs den des unbcschranjctcn Verfiigungs- 
rcchtcs des Grundeigentiim crs iiber dio unterirdisclien 
Schiitze seines Grund und Bodens.

Auch der S taat ais Grundeigentiim er war hicrvon 
nicht ausgenomm en, aber die Notwendigkeit der E r- 
schlicfsung gcwisser M ineralien, besonders der Mctalle, 
niitigtc ilin auch nacli yollcndcter Reform des Berg- 
rcchtes, dio Reichtiimer seiner ausgcdehnten und diinn 
bcvolkerten Liindcrcicn zu giinstigen Bedingungen allcn 
Personen anzubieten, welche dieselben auszubeuten 
wiinschten. Mit der Zeit wurde diese thatsachliche 
Bergbaufreiheit auf staatlichem Grund und Boden gesetz- 
licli anerkannt. Schon 1S0G wurde jedem  das Rccht zu- 
gcsproclicn, au f solchcm nach Mineralien zu schiirfcn. Der 
Schiirfcr erliielt jedocli nur dann das Reclit, dic gefundenen 
Mineralien fiir eigene Rcchnung auszubeuten, wenn der 
S taat auf dic Verwendung fiir seine eigenen H iittcn 
Ycrzichtete. Aber seit 1832 wurde diese letztere Be- 
scliriinkung nur fiir den den staatlichen Iliittenw erken 
zugewiesenen Grund und Boden aufrecht erhalten, und 
scit 1887 findet sio nur noch auf diejenigen Staats- 
liindcreien und diejenigen M ineralien Anwendung, bei 
denen der S taat die W ahrung seines Rechtes fiir un- 
umganglich uotwendig erachtet, wobei der E in tritt dieses 
Falles im voraus offentlich bekannt gegeben wird.

Ganz anders ist dic Gcschichtc der Bcrggesetzgebung 
in den dcm russischen Rciehc im Anfang dieses Ja lir- 
hunderts angeglicderten Tcilen. nam lich in dcm friihcrcn 
Konigreich Polon und dem Grofsherzogtum Finnland.

In  Polen war. wie in ganz W est-Europa im  M ittel- 
alter, lierrschendes Prinzip das Bergregal, wclches sich 
in gewissem Simie m it der Bergbaufreiheit beriihrtc. 
An seine Stello trat im Ja lire  1576 das Reclit des 
Grundeigentiimcrs, welehes sich bis zur Teilung Polens 
erliielt. Dic Endc des 18. Jahrhunderts m it Rufeland 
Yercinigten Tcile wurden der Berggesctzgebung des 
Rcichcs unterworfen, wahrend in dem 1815 annekticrlen 
sog. Konigreich Polen damals wic nocli lieute der Code 
Napoleon in K raft stand, der zw ar aucli das Reclit des 
Grundeigentiim crs an den unterirdisclien Schatzcn seines 
Grund und Bodens anerkannte, aber zugleich die Ein- 
sclirankung dieses Reclits durch berggesetzliche Be- 
stimmungen gestattete. Eine erste derartige B(‘schrankung 
trat im Ja lire  1817 ein, indem gcwissc M ineralien, 
nam lich K upfer, Silber, Blei und Salz ais „offcntliche" 
anerkannt und der A usbeutung ohne Zustim mung des 
Grundeigentiimcrs freigegeben wurden, allerdings unter
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gewohnlicli sehr driickcndcn Bedinguiigen fiir den Bcrgbau- 
treibcndcn. E in wcitcres Gesctz vom Ja h re  1870 cntzog 
dcm Grundcigcntiim cr das freic Verfiigungsrcelit iiber 
Kobie, Blei- und Zinkerze und iibortrug das Gcwinnungs- 
rceht jedem  beliebigen Bewcrbcr unter ahnliehen Bc- 
dingungen, wic die preufsischc Berggesctzgebiing, aber 
gegen Zahlung einer gcsetzlich festgesetzten Entschudigung 
an den Grundeigontiimcr und zw ar nicht nur fiir die 
obcrfliichlichc, sondern auch dic unterirdischc Ausnutzung 
seities Grundstiicks. D iese G rundsatzc wurden bis zum 
Ja lirc  1892 in Polen m it gutem Erfolgc angewandt; in 
diesem Ja lirc  w urde das Licrggesctz m it kleincn Ver- 
besserungen neu heransgegeben, unter W ahrung der 
angegebenen G rundsatzc und A usdchnung derselben auf 
dic Eisenerze.

In  Finnland w ar bis zu seiner Vcreinigung mit 
Rufsland im Ja h re  1809 die schwcdische Bcrggesetz- 
gelmng in K raft, unter dereń Einflufs 1857 eine Berg- 
ordnung vcroffcntlicht w urde, die eine grofse Zahl von 
M ctallcn, sowie Schwcfclkics, Graphit, Dachschicfer, 
Marmor, Porphyr und andere „schleifbare" Gesteins- 
arten fiir bergfrei crkliirte. D iese Bergordnung wurde 
1883 neu hcrausgegebcn, wobei die Bergfreilieit auf 
die M ctalle und ilire Erze besehriinkt und dem Rechte 
des Grundeigcntiim ers einige w citere Zugcstandnisse 
gcm acht wurden.

Die gegcnwiirtig in Rufsland geltende, aus historischen 
und gcographischen Griinden ziemlieh vcrwickelte Berg- 
gesetzgebung ist fast ganz im 7. Bandę des russisehen 
Gcsetzes-Codex enthaltcn. S-B.

Uergarbeitcr-Lohne in (len Haupthcrgbauhezirken 
Preufsens.

(Hierzu Tafel XXXIX und XXXX.)

Bei dem A bdruck des Protokolls der 40. General- 
Yersammlung des Vercins fiir dic bergbaulichen Interesscn 
im Oberbergam tsbezirk D ortm und in Nr. 33 und 34 
dieses Jahrganges w ar au f S. 667 in einer Anmerkung 
darauf hingewiesen, dafs die dort in Rede stehenden 
graphischen Darstellungen der in den Ilauptbergbau- 
bezirken Preufsens yerdienten Bergarbcitcrliiline erst 
dann in unserer Zeitschrift crScheinen sollten, wenn 
auch die amtlichen Zahlen fiir das II. Quartal 1898 
bekannt sein wurden. D iese Zahlen haben w ir nun in 
der Nr. 36 auf S. 715 und 716 in Tabcllenform ge- 
braclit, wahrend die vervollstandigtcn graphischen Ucber- 
sichtcn auf den hier bcifolgenden Tafeln X X X IX  und 
X X X X  gegeben sind. Tafel X X X IX  enthalt den Jalires- 
durchschnittsverdienst der Bergarbeitcr im R ulir- und 
Saarrevier, sowie in Aachen und Oberschlesien und zwar 
sowohl fiir K lassc a — e zusammen (alle A rbeiter iiber und 
unter Tage), ais auch gesondert fiir die K lassen a —c 
(unterirdisch beschaftigte eigentliclie Bergarbeiter, sonstigc

untcrirdisch bcschiiftigte Arbeiter und iiber Tage be
schaftigte crwachsenc mannliche A rbeiter). Tafel X X X X  
enthalt in gleichcr W cise den Tagesdurchschnittsvcrdienst, 
berechnet fiir die einzelnen V iertcljahrc.

Ueber die Jahrcsdurchsclm ittsvcrdienste haben wir 
schon in der Nr. 15 d. J . ,  S. 293, ausfuhrlichcr gc- 
sprochen, betreffs der Tagesdurchschnittsverdicnstc aber 
konnen wir uns, da die graphischc D arstellung allcs 
W esentlichc am klarsten zum Ausdruek bringt, au f den 
Ilinw eis beseliranken, dafs die aufsteigcnde Tendenz der 
Lohne im allgem einen wciter angehalten hat und dafs 
zumal das geringe Sinkcn der Lohne im R uhrrevier im
I. V iertcljahr 1898 durch cin starkes Anstcigcn derselben 
im II  Y icrteljahr m ehr ais ausgeglichen ist, so dafs 
die im Ruhrbczirk gezahlten Lohne im II . V iertcljahr 
1898 hiiher gewesen sind ais scit langcn Jahren .

Technik.
E in ig e  M itte i lu n g o n  iib e r  d ie  t ie f s te  G ru b e  d e r  

E rd e . Vor einiger Zeit haben wir eine Zusammcnstellung 
iiber die tiefsten Schiichte der Erde ver6flentlicht.*) lin 
Anschlufs iiieran erscheint es nicht oiine Interesse — nacli 
dem Eng. a. Min. Journ. — einige Mitłeilungeu iiber die 
tiefste Grube der Erde: die Tamarack-(Kupfererz) Grube am 
Oberen See (Michigan) zu bringen.

Die Grube besitzt 5 Schiichte, welche nachfolgendc 
Teufen aufweisen:

1. Schacht I — 690 m tief,
2. „ II =  1151 „  ,
3. „ III =  1380 „
4. „ IV  =  1357 „  ,
5. „ V, welcher bisher etwa 750 m 

abgcteuft ist, soli binnen kurzem bis auf 1525 in Teufe 
niedergebrachl werden und wird dadurcli der tiefste Schacht 
der Erde.

Die Tamarack-Grube markscheidet im Siiden und Osten 
mit der beriihmten Calumet & Ilecla-Grube (dem „Ele- 
fanten" am Oberen See) und bildet die weitere Aus- 
riciitung des Calumet & Hecla-Konglomeratlagers nach der 
Tiefe zu,**) welclies mit etwa 3 8 0 nach Norden ein- 
fiillt. Wiiłirend die im Laufe der 80 er Jahre abgeleufteu 
Schiichte I und II im siidlichen Teile des Grubenfeldes 
liegen, dienen die Schiichte III, IV und V dazu, die Lnger- 
stiitte im nordlichen Teile desselben in bedeutender Teufe 
aufzuschliefsen.

Mil dem Schaehtc I wurde das Konglomeratlager der 
Calumet & Hecla-Grube in streichender Verliingerung in 
einer Teufe von 683 m durchfahren. Der 183 m weiler 
nordlich niedcrgebrachte Schacht II erreichte die Łagerstiitte 
auf der 25. Tiefbausohle. Der Abstand dieser Soiiien von 
cinandęr betriigt durchschnittlich 25 m saiger und 41 m flach.

Da die Aufschliisse in der Niihe der Schiichte nicht 
besonders cdel waren, so wurde ostlich derselben in einem 
unterhalb der Kupfererzlagerstatte liegenden 30 m miichtigen 
Mandclsteinlager im Bereiche zwischen den beiden Schiichten

*) Yergl. Gliickauf 1897, S. 411.
**) Yergl. Dr. Yogelsang, Zeitschrift fiir Berg-, Hutten- und 

Salinenwesen, Jahrg. 1891, S. 236.
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ein tonnliigigcr Schacht niedcrgcbracht, von dem aus die 
LagcrsIiUte durch kurze Querschliigc ohne Schwicrigkeit 
aufgeschlossen werden konnte. Diese Art der Ausrichtung 
hat sieli in anbetracht der grofsen Fcstigkcit des Mandelstcins 
gut bcwiihrt und die koslspieligere Ausrichtung durch Qucr- 
schliigc von den Hauptschiichten aus unnotig gemacht. — 
Durcii den 1300 in weiter uordlich stehenden Schacht III 
sind bislier 14 Tiefbausohleii ausgeriehtet worden. Die 
LagerstśiUe ist hier sehr niiichtig (6  — 8  ni) und iibcrall 
kupierlialtig. Zuweilen wechseln taube mit ganz edlcn 
Partieen ab. Die llauptstrecken (Strccken in der Lager- 
Btiitte) werden bis zur Feldesgrenze aufgcfahren; alsdann 
findet ein Iliickbau nach dem Schachte liin stall, wobei das 
Kupfcrcrz ausgehalten und das (aube Ganggesiein wieder 
versctzt wird.

Schacht IV liegt 210 m uordlich von Schacht III. Durch 
denselben wurden aber bislier wenig Aufschliissc erzielt.

Mit dem Schacht V, welchcr 1000 m siidlich des 
Schaclitcs IV liegt, ist im Jahre 1895 begonnen worden. 
Im Jalire 1897 sind etwa 300 m abgeteuft worden. Die 
Gesamtteufe belriigt z. Z. 750 m. Dic Schachlscheibe bildcl

ciii liinglichcs Recłilcck von 8,3 m Liinge und 2,1 m Rreilc 
und ist in 5 Trummc eingeteilt, von dencn 4 zur Forderung 
und 1 zur Fahrung, zur Wasserhaltung und dergl. dienen. 
Man hoirt, dic Kupfercrzlagerstiitte in einer Teufe von 
1300 m zu durchfahren.

Dic FćJrdcranlage soli in einer am oberen Sec bislier 
niclit gcbniuchlichen Anordnung ausgefiihrt werden. An 
jeder Seitc des Schachtgcvierts soli eine Fordermascliine 
und zwar in einer gcneigtcn Aufslellung Platz iinden. Die 
Cylinder erlialten 0,8 m Durchmesscr und 1,4 m Ilub. 
Es gelangen Spiraltrommcln zur Anwcndung, dereń grofstcr 
und klcinster Durchmesscr 8 und 5 m betragl. Die Fordcr- 
maschinen sind fiir cine vierfache Expansion konslruiert, 
von der man sieli die grofstc Nulzleislung vcrspricht.

Im Jalire 1897 hat die Tamarack-Grubc 72G 000 t 
Ilaufwcrk gefordert. wovon G il 000 t verpocht wurden. 
Ilieraus wurden 9,1 Mili. kg Blockkupfer erzeugt. Die 
Ausbeule an Kupfcr aus dcm verpochten Erz betrug 
1,65 pCt., und die Sclbslkostcn fiir 1 t stclltcn sieh auf 
2,07 Dollar. St.

Vo]kswirtsehaft und Statistik.
S y sto m a tisch e  Z u s a m m e n s te llu n g  d e r  im  J a h ro  1897 im  O b e rb e rg a m tsb e z irk  D o rtm u n d  b e im  B o rg w erk s-  
b e trieb e  v o rg o k o m m e n en  n ic h .tto d lic h .e n !i!)  V e ru n g lu c k u n g e n  m i t  m e h r  a is  d re iz o h n w ó ch ig o r A rb o its-

u n fiih ig k o it
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Auf einen 
Verungluckten 
fallen von der 

Jahresproduktion
Menge

t
W ert
JL.

Menge
t

Wert
JL.

A.Steinkohlenbergbau 48423 987 340 570 948 176101 48 647 93 49 272 23 — 31 234 264 1661 29 154 205 040
lm Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,272 3,074 0,528 0,278 1,545 0,131 — 0,176 1,329 1,499 9,432

li. Erzbergbau • • 354 315 1 815 370 2 14 9 — 2 — — 1 — — — 5 3 11 32 210 165 034
im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter — 0,1)31 — — 0,465 — — — 2,32/ 1,396 5,119

Hauptsumme 1897: |48 778 302|342 386 318| 178 250 48 649 93 49 273 23 — 31 239 267 1672
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,269 3,641 0,522 0,275 1,531 0,129 — 0,174 1,341 1,498 9,380 29 174 204 777

riauplsnmme 1896: [45 220 034|305 518 549|163893 59 696 117 53 278 22 O 25 253 230 1735 26 063 176 091
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,360 4,247 0,714 0,324 1,696 0,134 0,012 0,153 1,544| 1,403 10,537

Wie diese Zusammenstellung in Verbindung mit der 
auf Seitc 695 der Nummcr 35 d. J . gegebenen Zusammen- 
stellung der todlich vcrunglucklcn Personen zeigt, hat dic 
55ahl der letzteren rclativ leider zugenommen, indem auf 
1000 Mann Belegschaft 2 ,597 Todesfiille gegen 2,538 im 
Vorjahre kommen; dagegen hat die Zahl der nichtlodliclien 
Verungluckungen sowohl relativ ais absolut abgenommen, 
indem den 1735 derarligen Verung|uckungcn des Vorjahres 
nur 1672 im 1897 gegeniiber slchcn und die auf 1000 Mann 
Belegschaft entfallende Zahl 1897 9,380, 1896 aber 
10,587 belrug, Namenllich haben die durch Slcin- und 
Kolilenfall lierbeigefiihrten todlichcn und ni chttodl iclien 
Unfalle gegeniiber 1896 abgenommen.

*) Amnerkung: Yergl. die gleiche Zusammenstellung der todlich 
ferungluckten Personen in Nr. 35 d. J., S. 695.

W e stfa lisc h o  S te in k o h le n , K o k s  u n d  B r ik e t ts  in  
H a m b u rg , A lto n a ,  H a rb u rg  e tc . (Mitgeteilt durch 
Anton GUnlher in Hamburg.) Dic Mengen westfalisclicr 
Steinkohlen, Koks und Briketts, welche wiilirend des 
Monals August 1898 (1897 ) im hiesigen Verbrauchsgebict 
laut amtlicher Bckannlmachung cintrafen, sind folgende:

In H am burg P l a t z ..........................................
D urchgangśyersaud nacli A ltona-K leler Balm 

„  „  L iibeck-IIam b. „

„ „  B erlln-IIam b. „

Insgesam t
Durchgangsyersand auf der Oberelbe nach

B e rlin ...............................................................
Zur Ausfulir wurden verladen . . . .

Tonnen a 1000 kg

1898 1897
98 300 82 685
37 525 34 927,5
10105 8 231
6 209 4 975,5

152 139 130 819

16 720 20 025
6 617,5 1755
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Brennmatorialien-Yorbrauch dor Stadt Berlin fiir den Monat Ju li 1898.
Steinkołilen, Koks mul Briketts Braunkołilen und Briketts

Eng
lische

W est-
fillische

Siicli-
sisclie

Ober-
sehlesische

Nicder-
sclilesisclio

zusammen
Boh-

mische
Preufs. u. Sachsisehe

Briketts Kohlen

in Tonnen

I. Km p f a n g . 
a. Eisenbalinen . 
!>. Wasserstrafsen

22 
47 3 5 1

6 740 
9 530

301 43 302 
53 918

15 072
860*)

65 437 
111 659

3 094 
1 563

55 878 292
530

59 864 
2 093

Summę des Empfanges 47 373 16 270 301 97 220 15 932 177 096 5 257 55 87S 822 01 957

11. V e r s a in l .
a, Eisenbalinen . . .
b. Wasserstrafsen

645 
1 315

280 — 984
310

625 2 534 
1 625

— 175
200

427 002
290

Summę des Yersandes 1 960 280 — 1294 625 4 159 — 465 427 892
Hlleben im Ju li 1898 

in B e r l in ....................... 45 413 15 990 301 95 926 15 307 172 937 5 257 55 413 395 01 065
Im Juli 1897 blieben 
in B e r lin ....................... 41 131 20 662 501 60 529 15 375 144 201 4 273 57 223 1 338 62 834

Mlthin (  +  Zunahmc, 
— Abnahme) . . . 

111. E in p f a n g d
+  4 282 

;r nicht im

82

- 4  672 
Weichbildi

5 780

- 2 0 3  
von Iierli

80

+  29 397 
i liegenden 
i) auf der 

17 556

-  68 
Stationen, 

Eisenbahn. 
6 017

+  28 73G
abznglich 

29 515

+  984 
les Versati(

973

-  1810
les:

17 832

- 9 4 3

639

-  1769 

19 444
Juli 1897 ....................... 80 5 752 530 13 374 6 277 26 013 812 13 904 474 15 190
Mlthin (  +  Zunahme, 

— Abnalinie) . . .

Z usam m en .......................

+  2 

3 266

+  28 

1 087

- 4 5 0
b]

+  4 1 8 2
auf dem

35 158

- 2 6 0
Wasserwege

140

+  3 502 

39 651

+  161

2 084

+  3 928 

-

+  165 +  4 254 

2 084
Ju li 1897 ....................... 6 919 2 572 — 26 649 36 140 1866 837 2 i 1)3
Mltliin (  +  Zunahme, 

— Abnahme) . . . - 3  653 -  1 485 — +  8 509 +  140 +  3511 +  218 - 8 3 7 — 619

*) Einsclil. 285 t aus dem Monat Juni d. J. 

E nglisehe K ohleneinfuhr in Hamburg. Im Monat
August kamen heran von : 
Northumberland und 

Durham 
Midlands .
Schottland 
Walcs . . . .
Gaskoke .

8 8  9G8 t gegen
43 915 t 
50 404 t 

1 452 t 
1 586 t

99 514 t in 1897 
3 S 2 5 3  t „  1897 
53 238 t „ 1897 

5 064 t „  1897 
3 398 t „ 1897

Westfalen
18 6  325 t gegen 199 467 t in 1897 
152 139 t „ 130 819 t „ 1897

zusammen 338 464 t gegen 330 286 t in 1897
Es kamen somit 8178 tons mehr heran ais in der-

selben Periode des Vorjahres.
Der Stroik von Walcs ist endlich nach voller fiinf- 

monatlicher Dauer beigclcgt. Dic Gesamt- Zufuhr von 
Kohlen wahrend dieser Zeit betrug 1 608 182 tons gegen 
1 592  816 tons wiihrend dcrselben Periode des Vorjahrcs. 
Da aber dic jahrliche Zunahme im Vcrbrauch wiihrend
der letzten 15 Jahre durchschnittiich 10 °/o pro anno betrug, 
so ist cs erkliirlich, dafs der Lagerbestand in Hamburg 
und Umgegend cin sehr geringer ist und wird es sehwcr 
sein, denselben in den naehsten Monaten zu koinpletieren.

Der Einflufs des Streiks aof die Preisgcstaltung in den 
englischcn und schoUischen Kohlenmarkteu war ein ganz 
aufserordentlich starker. Preise ftiegen im Wesihartley- 
Distrikt zeitweilig auf das dreifache des Nivcaus, auf 
welchem sie bei Ausbruch des Streiks standen, und auch 
nachdcm der Ausstand nunmehr endgiiltig crlcdigt ist, sind 
die Forderungen fiir die beiden naehsten Monate so cnorm, 
dafs sie wcit iiber den Preiscn liegen, die hier bezahlt
werden.

llierzu kommt noch, dafs Scefrachten bercits im Laufc 
des August scharf angezogen haben und nun voraussichtlich 
weiter steigeu werden, da die vijllig erschopften Kohlcn- 
Dcpots im Mittelmeer und auf den transatlantischeii 
Stationen baldmoglichst wieder aufgefullt werden miissen.

Wie gut das Geschiift im allgemeinen liegt, geht aus 
der Thatsache hervor, dafs in den ersten sechs Monaten 
der SchiHsvcrkehr im Hamburger Ilafen sich um 420 000 
net registred tons gegen dieseibc Periode des Vorjahrs 
gehoben hat; eine Zunahme, wie wir sie auch nur an- 
nahernd noch nie gesehen haben.

Flufsfrachtcn waren durchgiingig fest infolge des 
niedrigen Wasserslandes.

(Mitgeteilt von II. W. Ilcidmann, Hamburg.)

Yerltekrs wesen.
R iiek ersta ttu n g  zu  v ie l erhobenor Giiterfracht. 

In einer auf R i ie k e r s ta t t u n g  zu v ic l e r h o b e n e r  
G ii te r f r a c h t  angcstrengtcn Klagc hat das Obcrlandes- 
gericht zu Koln durch Urteil voin 7. Oktober 1897 die 
der Eisenbahn obliegende Beweispdicht betrefis der voti 
ihr angewandten Tarifbestimmungen mit folgender Be- 
griindung angenommen:

Die auf Riickzahiung zu viel erhobener Frachtgcbilhr 
gerichtete Klagc ist, da es sich niclit um Zahlung in der 
irrtiimlichen Yoraussetzung einer Schuld liandelt, keine 
condiclio indebiti, sondern entspringt aus dem zwischen 
den Parteien abgeschlossenen Frachlver(rage, ist also eine 
Kontraktsklage. Der Inhn.It eines solchen Frachtycrtrages
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gelit dali i u, dafs die Eisenbalin sich zum Transport eines 
bestiinniten Gutes, der andere Kontrahent sich zur Be
zahlung der Fracht ais Gegenleisiung verbi ud lich maclit, 
fiir dereń Holie und Bereclinung die Tarifbestiminungen 
ais mafsgebender Vertrag gol ten. Aus der Naiur eines 
solchon Verlrages folgt, dafs, wenn die Gegenleisiung 
streilig wird, dic Eisenbalin in einem von ihr angestrengten 
Prozessc dereń Bestelien und Hohe nacliweisen mufs. Es 
fragt sich nun, ob in dieser Beweispfliclil dadurch eine 
Aenderung eintritt, dafs der andere Kontrahent, wie hier 
der Kliiger, die Fracht bereits bezalilt liat und deshalb 
seinerseits RttckerstaUiing eines Teilbetrages im Wege der 
Klage zu rerlangen gezwungen ist. Dies ist zu ver- 
neineii. Denn daraus, dafs die Eisenbalin das Frachtgut 
nur gegen vorhcrige oder gleichzeitige Zalilung der Kraclit- 
gebiihr ausliefert und in dem Tarif vom 1. April 1894 
§, 61 letzter Absalz die Besiinnnung aufgenommen liat, 
dafs, „wenn der Tarif unrichtig angewendel oder Rechnungs- 
feliler bei der Festsetzung der Fracht und der Gebuhren 
yorgekommen sind, das zu wenig Geforderte nachzuzahlen, 
das zuviel Gezahltc zu erstatten und zu diesem Zwecke 
dem Berechliglen thunlichst bald Nachricht zu geben ist", 
gelit liervor, dafs in der Bezahlung der Fracht kein An- 
erkenntnis seitens des Zahlenden fiir die rielitige Anwendung 
mul Bereclinung des Tarifs liegt, sondern die Bezahlung 
einerseits geschieht, um die Moglichkeit zu erlialten, in 
den Besitz des Frachtgutes zu gelangen, anderseits unter 
dem vertragiiclien Vorbehalt, dafs die Eisenbalin das Iiber 
die Gebiihr hinaus Erhobene zuriickzahlt. Die vom Kliiger

U f / f i  t
angeslrengte ICIage hat sonach die Feststellung des richtigcn 
Tarifsatzes zum Gegenstande und zwar mit dem Beslreiten 
des Kliigers, dafs ein gewisser Spezialtarif, namlich 
Spezialtarif 1, mit Recht zur Anwendung gekommen sei. 
Der Beklagte hat deshalb seine Behnuptung der richtigeu 
Anwendung des Tarifs zu bcweisen.

W a g e n g e s te llu n g  im  B ,u h rk o h len rev io re  fiir die 
Zeit vom 16. bis 31 August 1898 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Es sind 

yerlangt | gestellt

Die Zufulir nacli den 
Ithelnhafen betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dcm 
lłezirk nacli W agon 

zu 10 t

August 16. 14 046 13 971 Essen Kulirort 23 586
n 17. 14 290 14 094 n Duisburg 12 532
n 18. 14 575 14 406 llochfeld 2 389
jj 19. 14 880 14 346
n 20. 15 082 14 712 Elberfeld Rulirort 104
n 21. 1 050 841 }) Duisburg 61
n 22. 14 396 14 259 V Hoclifeld 20
» 23. 14 279 14 235 Zusamm en: 38 692
» 24. 14 590 14 584
n 25. 14 589 14 542
n 26. 14 573 14 533
n 27. 14 736 14 727
n 28. 1 088 1 027
n 29. 13 549 13 502
n 30. 14 143 14 136
)} 31. 13 822 13811

Zusammen: 203 688 201 726
Durchschnittl.: 14 549 14 409
Yerhaltniszalil: 13 419

B e tr ie b se rg e b n is se  d e r  d e u ts c h e n  E ise n b a h n e n .

a) Preufsisclie Staatsbalinen:

E i n n a 1 m e n.

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Guterrerkehr Aus sonstigen Gesamt-Einnalime

iiberhaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.
Juli 1898 . .

gegen Juli 1897 |  raellT.............................| w em ger.......................
Tom 1. April bis Ende Ju li 1898 . .
Gegen die entspr. Zeit 1897 mehr . .

29395,42
423,77

38 934 000 
3 393 000

129 968 000 
8 939 000

1360
102

4544
254

66 580 000 
2 265.000

255 883 000 
15 157 000

2273
79

8754
396

6 340 000 
577 000

24 725 000 
2 100 000

111 854 000 
7 235 000

410 576 000 
26 196 000

3807
194

14 006 
707

b) Siimtliche deutschen Staats- und Privatbahnen, einschliefslich der preufsischen, mit Ausnahme der bayerischen Bahnen'

E i n n a li m e n.

Betriebs- Aus Personen- 
und Gepackverkelir

Aus dem 
Giiterverkehr Aus sonstigen Gesamt-Einnahme

Lange

km

iiberhaupt

JL.

auf 
1 km
JL.

iiberhaupt

JL.

auf 
1 km 
JL.

Qucllen

JL.

iiberhaupt

JL.

auf 1 kin 

JL.

Juli 1898 . . 41 570,03 51 730 051 1272 85 572 986 2064 9 024 199 146 327 236 3 522

gegen Juli 1397 1 m e ,lr ............................. 771,52 4 315 385 85 4 556 684 71 821 668 9 693 738 170
. ( w d i ig e r .......................

'  om 1. April bis Ende Juli 1S98 (bei dcli
456 041 093Bahnen mit Betrisbsjahr voni 1. April) _ 145 331 960 4200 284 068 384 8053 27 540 749 12 925

Gegen die entspr. Zeit 1897 mehr . . 
'o m  1. Januar bis Ende Juli 1898 (bei

— 9 836 790 206 16 865 211 316 2 369 732 29 071 733 574

Bahnen mitBetrlebsjalir vom 1. Januar) *}
Gegen die entspr. Zeit 1897 1 meh.r ‘ * 

[ wemger .

_ 40 287 795 6729 76 338 963 12 562 12 852 369 129 479 127 21 297
— 2 906 470 404 4 574 887 602 1 048 153 8 529 510 1 155

*} diesen gehóren u. a. die sachsischen 
Łusclieder und die Hessische Ludwigseisenbahn.

und badischen Staatseisenbalinen, die Main-Neckarbabn, die Dortmund-Groiiau-
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Ywolne und Yersaminliiiigen.
V o m  vn. a l lg e m e in e n  d e u tsc h e n  B e rg m a n n s-  

ta g  in  M iin ch en . Im Ansclilufs an unsern Bericht in 
Nr. 36 d. J .  miisscn wir noch naclitragen, dafs am 
Mitwoch, den 31. August, vormittags, folgendc Vortriige gc- 
lialten wurden:

1. Dr. N aum  a n n , Frankfurt a. M .: „Bergbau in Mexiko“ .
2. Direktor B lcć k e n -H o c h s t a.M .: „Ueber den Pelton- 

Motor und seine Anwendung im Bergwerksbetricb".
3. Bergwerksdirektor K 1 ii n n e-Preufsiitz i. Anh.: „Be- 

obachtungen eigentiimlicher Auftriebserscheinungen der 
Wasser grofserer Qucllengebiete“ .

4. Bergingenieur R iifsncr - Karwin: „Uebcr Rettungs-
wesen im Bergbaubetriebe".

Diese Vortriige sowohl wie die am vorhergehenden 
Tage gehaltenen werden siimtlich in dieser Zeitschrift zuin 
Abdruck gelangen; iu der lieutigen Nummer ist bereits 
ais erster der Vortrag des Bergassessors H eisC-G elsen- 
kirchen tiber die „Tlieorie der Siclierheitssprengstolfe“\  wenn 
auch in etwas abgeanderter Form, entbalten.

H a u p tv e rs a m m lu n g  d e s  d e u ts c h e n  M a rk sc h e id e r-  
V ere in s . Am 28. und 29. August d. J .  tagte in Miinchen 
die diesjiilirige llauptversammlung des deutschen Mark- 
schcider-Vereins. Die eigentlichen Verhandlungen fanden 
am 28. August im llotel Trefler statt und zerfielen in cin 
Referat iiber die neueren Flolzaufschliisse im Ruhrbecken 
(an Iland der auf dem Markscheiderbureau der Berg- 
gewerkschaftskasse in Bochum angefertigten und vou dieser 
giitigst zur Verfugung gestellten Flotz-N iveau-Karle im 
Mafsstab 1 : 25 000), in eine Besprechung verscliiedener 
fachtechnischcr Fragen, Erstattung des Jahresberichtes und 
Vorstiindsneuwahl. Aus letzterer gingen hervor: Obergamts- 
markscheider Werneke (Dortmund) ais erster, Markscheider 
Yossieck (Caternberg) ais zweiter Vorsilzender, Oberberg- 
amtsmarkscheider Ullricli (Breslau) ais erster, Markscheider 
Schmidt (Gottesberg) ais zweiter Schriftfiihrer, Markscheider 
Meerbeck (Dortmund) ais Schatzmeister. Ais Ort der 
niichsten Versammlung, die im Herbst 1900 staltfinden soli, 
wurde Clausthal gewahlt. Am 29. August wurde eine 
gemeinsame Besichtigung der gcodiitischen und karto- 
graphischen Sammlungen der Kiinigł. technischen Hochschule 
und des Konigl. Katasterbureaus vorgcnommen, wobei die 
Herren Professor Dr. Schmidt und Steuerrat Wallenberger die 
Fulirung u n l Erklarung ubernahinen. Nachniittags fand 
schliefslich eine gemeinsame Fahrt nach dem Starnberger 
See stall.

Y o rs ta n d s s itz u n g  d es  A llg e m e in e n  E n a p p s c h a f ts -  
v e re in s  z u  B o c h u m . Ueber die am 6 . d. M. statt- 
gehabte ordentliche S i t z u n g  "des V o r s t a n d e s  des  
A l l g e m e i n e n  Kii a p p s  c h a f t s  ve r e i n s  wird bcrichtet: 
Vor Eintrilt in die Tagesordnung teilt der Vorsitzende 
mit, dafs das Mitglied des Yorslandes, Bergassessor P i e p e r  
und der Knappschafis-Direktor, Bergassesor Ho f f ma n n  
durch die Gnade Sr. Majestat zu Bergraten ernannt worden 
seien wobei cr zugleich den beiden Herren den Gliick- 
wunscli des Yorslandes ausspricht. Ein Abdruck des 
Nachweises iiber die Vcriinderflngen der Belegschaften im 
1. Halbjahr 1898 ist zur Kennlnisnahmc ausgelegt. —  Der 
Vorsitzendc begriifst das zum ersten Mai anwesende n.eu 
gewiihlte Votstands-Mitglied, Bergassessor W i u k h a u s  und 
verpflichlet dasselbe zur gewissenhaften Erfullung der iiber- 
nommenen Pflichten, — In dem vorliegenden Yerzeichnissc

der Einnahmc-Ruckstiinde sind gcfahi-dcle Posten nicht 
entlialten. —  Der Kassenabschlufs fiir das 1. Halbjahr 
1898 liegt in Abdruck vor, der Ueberseliufs betriigt iu 

Haupt-Kassen-Abteilung A 1 109 640 ,22  <JL 
„ B 1 477 334.22 „ 

zusammen 2 586 974,44 
An Slellc der ycrstorbcnen Knappschafis - Aeltestcn 

H a g e d o r n  und K o c h  II sind nach vorhergegangener 
Priifung durch die zustiindige Kommission die Ersatzmiinner 
Willi. D e h m a n n  in Werden und Heinr. L a n g e n s i e p c n  
in Heisingcn einberufen und verpflichtct worden. — Vor- 
stand erleilt entsprechend dem Vorsclilage der Reclinungs- 
kommission die Entlastung der Jahresrechnung fiir 1897. — 
Dem Kuratorium des kalli. Krankcnhauses in Wattenscheld 
wird ein einmaliger Baukostenzuschufs von 300 fiir 
einen umfangreiclien Erweiterungsbau bewilligt, zahlbar 
nach Ferligstellung. — Ein Knappschafis-Arzt wird wegen 
unrechtniiifsiger Ausstellung eines Gcsundheitsattestes crsatz- 
pllichtig gemacht. — Die Anfrage eines Mitgliedcs nach 
dcm Termin der Aeltestcn-Wahlen wird daliin beantworlet, 
dafs man, da Dringlichkeit nicht vorliege, zuniichst die 
Genehmigting der neuen Satzungen abwarten wolle, dafs 
dieselben aber jedcnfalls im November staltfinden wilrden. 
Dic iibrigen verhandelten zahlreichen Gegenstiinde bieten 
kein allgemeines Interesse.

G e n e ra lv e rs a m m lu n g e n . E s c h w e i l c r  Bc r gwe r ks -  
v er ein.  27. September d. J ., naclun. 3 ‘/a Ulir, im 
Geschiiftslokale in Eschwciler.

Patent-Berichte.
D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

E l.  4. Nr. 97 709. V e rsc h lu fs v o r r ic h tu n g  fiir 
G ru b e n a ic h e rh e i ts la m p e n . Von Abraham Weil in 
Steinheim i. W. Vom 22. Dezember 1896

Die Verschlufsvorrichtuiig besteht aus einem Riegel d, 
welcher entweder dic Ziind- und Losclivorrichtung oder 
den Verschlufskorb der Lampe sperrt und eine doppelte

9•—i—

F i g .  2 .

Hcmmung e h besilzt, die 
einerseits durch den Druck 
des G lases, anderer- 
seits durch den Zug des 
Korbes ausgelost wird. 
Hierbei wird die Sperrung 

•-durch einen beweglicheu 
Fig. 1- Ring b gebildet, dessen

Vorsprung c den Haken h fafst, und durch eine Deckel-
platte g, deren Haken f den Haken e desselben Riegels
fafst, wobei der Riegel in zuruckgeschobener. Stellung
Ziindkasten und Ziindkralle schliefst und die Ausloscli- 
vorrichtung sperit, sodafs der Ziindkasten das Oeffuen des 
Deckcls Ycrhindert.

E l .  10. Nr. 98 007. O fen  z u m  V e rk o h le n  von
T o rf  u . d g l. Von Nils ViIć*n in Gotiieńburg, Scliwcden.
Yom 18. April 1897.'
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D ie zum VerkohIen von Torf, Holz u. dgl. dienende  
Retorte a besitzt eine E inriclilung, um die ans dem V cr- 
kohlungsgut austretenden W asserdampfe nach aufsen durcli

Rolir b abzufiihren, hingegen dic nach der Entwasscrung 
sich entwickelnden brennbarcn Destillulionsprodukte zur 
Uiitcrstiitzung der Heizung in den Feuerraum abzulciten.

Auf dem Hoden der Rolorte ist cin Ventilgehiiuse c 
angeordnet, w eiclies drei von einander durcli Zw ischen- 
wiiiide gelrennte A bleilungen d e f  und zw ei V entile  li und i 
besilzt. Der Raum f steht mit dem Inncrn der Retorte in 
Verbindung, wiihrend der Raum d durch Rolir b in dio 
Alinósphiirc und Raum e in den Feuerraum fiilirt. Dic 
Ventilkegel h und i sind nun derartig gewiihlt, dafs Ventil li 
sich durch einen geringeren Uebcrdruck in der Retorte, 
ais Ventil i ofFnet. Demnach werden sam iliche aus dem 
Torf oder Holz sich entwickelnden Gase nur durch Rolir b 
entweichen und erst nach dcm Abscliliefsen desselben durcli 
Yentil i in den Feuerraum austreten.

Marktberichte.
R u h rk o h le n m a rk t.  Es w urden an Kolilen- und 

Kokswagcn auf den S taatsbahnen taglich, durclischnitt- 
licli in Doppclwagen zu 10 t bcrochnet, gcstellt:

1897 1898 Verhiiltniszalil
1.— 15. A ugust 13 508 14 105 13 419

1 6 . - 3 1 .  „ 13 8 8 8  14 409 13 419
Die durchschnittliclie taglich o Zufulir an Kolilen und 

Koks zu den Rhoinliafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duisburg Ruhrort Hochfeld
1897 1898 1897 1898 1897 1898

1 .— 7. Aug. 691 725 1389 1304 265 256
8 - 1 5 .  „ 813 S57 1563 1472 311 203

16. - 2 2 . „ 755 874 1663 1560 264 214
23. - 3 1 . 800 911 1716 1766 259 141

Der W asserstand des Rheins bei Caub war im 
August am

1. 4. 8 . 12. 16. 20. 24. 28.
3,00 3,14. 2,72. 2,74.' 2 ,70. 2 ,40. 2 ,14. 2,07.

Die allgemeine M arktlage h a t sich gegeniiber dem 
Vormonat womoglich noch gobćssert; trotz grofster An- 
strengungen konnte in allen Sorten den Anforderungen
nielit geniigt werden. Abscliliisse zu den erhohten

A^erkaufspreisen gehen flott w eiter und nam entlich ist 
cs dic Eisenindustric, dio dicsc libhcron Proise anlcgt, 
teils fiir dic bedeutenden Kolilenmengen, dic sie ais 
Zusatzm cngcn vom 1. April 1S99 ab zu den laufenden 
Ycrtragsmiifsigcn Mcngen zufordert, tcils aucli fiir die 
durch licu abgesclilosseno Y ertrage festgestellten Mcngen.

Obwolil das Ausland, in Erw artung, dafs England 
nach Bccndigung des S iid-W alcs-S trciks billiger liefern 
wird, mit griifscrcn Auftriigen m ehr zurueklialt, laufon 
imm er nocli zahlreiche Anfragen fiir iibcrseeisclien Export 
ein, die aber wie schon friiher aus Mangel an vcrfiig- 
barer Kolilc abgelohnt w erden ; das Exportgcschaft ruht 
also fast ganz.

Dio Lager in Siiddcutschland liaben zwar nam entlich 
in Forderkolilcn einigc Zufuliren zu vcrzeichncn gcliabt; 
doch liaben die Bcstande derselbcn trotz des guten 
W asscrstandes nocli w eitaus nicht den normalen Stand 
orrcicht und werden wolil vorzeitig geriiumt sein. D ic 
Lagor in D uisburg-R uhrort sind naliczu leer.

Der Absatz an G a s  k o l i i  on wickclt sich weiter 
normal ab; fiir das nsiclistc Ja h r  goben dic Gasanstaltcn 
griifsere Bedarfsmengen an ais fiir das laufende Ja lir.

G a s f l a m m k o h l e n  gehen in allcn Sorten flott ab, 
woran nam entlich die E isenindustric besonderen Anteil bat.

D ic sebon in den Yormonatcn sieli fiihlbar machendc 
K alam itat bei der Deckung in F c t t k o h l e n  hat sieli nocli 
vorgrofsert; dic Abrufungcn sind dauernd stiirker. ais 
das Syndikat liefern kann. Dor Mangel an Niisscn ist 
anhaltcnd der gleiclic. D er B edarf an K okskohlcn kann 
im m er nocli nur knapp godeckt werden.

D er K o k sa b s a tz  im M onat August stellte sich 
auf rund 555 000 t, was cinen Zuwaclis von un- 
gcfiihr 4,5 pCt. gegen den Vorm onat ausmacbt. 
Dic Lage des M arktes kann ais eine andauernd be- 
friedigende bezcicbnet werden, abgcschen von Mindcr- 
beziigen seitens einiger Hochofenwerke, wclclic auf 
grofse Vorr;itc au f den bctrciTenden Verbrauchsstellen 
zuriickzufiiiircn sind. W ie gcwolmlich um diese Jahres- 
zeit m acht sich das Bostrebcn bemerklich, fiir den 
kommenden H erbst und W inter grofsere Vorriite an- 
zusamm eln, besondcrs im H inblick au f den im H erbst 
zu erwartenden W agenm angel. Fiir den Monat Septeniber 
konnte dalier die E inscbrankung auf 10 pCt. herunter- 
gesetzt w erden; die Abscliliisse fiir 1899 nelimen ihron 
ungestorten Fortgang.

Der Naclifrage an M a g e r k o h l c n  kann vielfaeh 
nicht in Y.oilem Umfange entsprochen w erden; dic sonst 
in den Sommcrmonaten iiblichc Ansammlung von Bc- 
stiinden ha t bisher nielit stattfinden konnen.

Der B r i k e t t a b s a t z  crreichte im  A ugust dic Hohe 
von 96 000  t. Die Erzeugung wurde durch dic warme 
W itterung urigiinstig beeinfiufst; jedoch w ar der V ersand 
andauernd rege und der Naclifrage konnte fortgesetzt 
nicht entsprochen werden.



Nr. 37. — 738 —

V o m  Z in k m a rk t .  Von Paul S p e ie r , B re sla u . R o h -  
z in k . Dio kleine Abscliwnchung, welche sieli ge"en Ende des 
voiigeii Monats bemerkbar mnchte, wieli bald wieder einer 
sehr festen Tendenz bei weiter aufwiirts slrebcnden Preisen. 
Namentiich war es Inlandskonsum, welcher sieli aufs neue 
mit Qnantitiiten auf prompte und nalie Termine engagierte. 
Die 11 iitten haben nennenswerte Bestiinde niclit in Reserve; 
zweite Hand etwas zuiiicklialtender. Gute, gewohnliche 
Marken wurden je nach Quantum und Termin mil 20,50  
bis 20,80 J i .  die 50 kg frei Waggon Bresltiu bezahlt. 
London ordinary brands 20 L .  13 S. 9 d. bis 20 S. 15 d., 
St. Louis 4,35 — 4,40, New-York 4 ,GO— 4,75. Von New-
Orleans wurden im Juli nacli Europa versehiffl 399 tons.

Am Empfange waren im Juli in erster Rcilie beteiligt 
in D .-C tr.: Oesterreich-Ungarn 14 024, Grofsbritannien
8772, Rufsland 8457, Frankreich 3321, Niederlande 1518.

Z i n k b l e c h  in normaler Frage. Den Ilauptempfang 
hatten im Juli in D.-Ctr. Grofsbritannien mit 4291, Diine- 
mark 1634, Italien 1410, Niederlande 1518.

Z i n k s t a u b  (Poussibre) liatte weiter stillen Markt, 
und felilen die grofseren Exportordres. — Bei Besprechung 
des Cowper-Coles Regenciier-Verfalirens bei elektrisclier

^Lond. Elektr. Revue wird gesagt, 
gewolinlicli 97 pCt. m et a 11 isc  li es 

ist dies ein Intum, da dieses Materia)
II i sc l i es  Zink ergiebt. Bei 97 pCt. 
Blei und Cadmium eingesclilossen. — 

Bei 90 pCt. metalliseliem Zink in feinster Verteilung wird 
der Elektrolyt in vollig wirkungsvollem Zustande erhatten.

Verzinkung in der 
dafs der Zinkstaub 
Zink enthiilt. — Es 
89 — 94 pCt. metal  
ist Zinkoxyd. etwas

Die Einfuhr und Ausfulir Deutschlands betrug in Doppel- 
Centnern:

U i n f u h r A u s l u l i t

1897 1898 1897 1898

Juli Januar-Jnli Juli | Jamiar-JuK Juli Januar-Jull Juli Januar-Juli

17 322 111044 23 561 118 706 47 056 278 351 40 205 286 656
369 3 U l 1529 7 240 1 653 10 949 261 5 8 770

Zi".‘; b l e c h ........................................ 18 404 50 307 14 086 89 378 12 791 90 419
Z i n k e r z .............................................. 23 817 141663 30 221 240 396 26 651 191246 25 853 171 149
SjrobB Z in lc w are ii............................. 47 321 68 426 774 3 176 686 3 616
Łiine Z in k w a re n ............................. 82 707 93 628 988 6 170 1024 5 624

/l E n g lis e h e r  K o h le n m a rk t. Auf dem englischen 
Kohlenmarktc ist in den letzten Wochen der Ausstand in 
Wales der bestimmende Faktor geblieben. Die steigende 
Tendenz der Preise, namentiich fiir Mascbinenbrand, war 
Aufangs August gegeben durch die ungewolinlich starkę 
Nachfrage und durcli ilie Aussichtslosigkeit der Erwartungen 
auf eine baldige Beendigung des Streiks. wie sie sieli aus 
den damaligen Verhandlungen in Wales ergeben liatte; die 
llaussebewegung hat dann bis Mitte August fortgedauert, 
wo die Yerbraucher, in Spannung gelialten durcli eine 
erfolgreiehere Wiedernufnahme der Vcimittelungsversuche 
in Wales, eine abwartende Haltung zu beobachlen begannen 
und die Preislialtung gleichzeitig s chwil cli cr wurde. In 
Wales sind die Maschinenbrandpreise in der letzten Auguśt- 
woclie sehr scbnell gefallen, und die Marktverliiiltnisse 
werden jetzt, nachdem der 1. September die endgiltige 
Beilegung des fiinfmonatlicheii Streiks lierbeigefuhrt hat, in 
ihre normalen Bahiien zurtiekkehren, der Uebergang wird 
jedenfalls, was die Wicderaufnalime des vollen Betriebs 
und die neue Preisregelung angeht, nur ein allmahlićher 
sein konnen In Uausbraiidsorlen war die Geschaftslage 
Irotz der Witterung in den letzten Wochen niclit ungiinstig 
zu nenneii, neuerdings werden bereits Preiserhohungen aus 
den Distrikten des Mittellandes gemeldet. — In Nor t hum b e r 
ł a  lid war Mascbinenbrand bis Mitte August bei einein 
aufeerordentlich starken Amlrange auf 16 s. bis 17 s. ge
stiegen. Die Nachfrage fiir prompte Lieferung hat sich in 
letzter Zeit verlangsamt, da die Kiiufer in Erwartung 
weiterer Preisruckgange zuriiekhaUeu, immerhin liaben die 
VerschiHungcii auf grund der gebuchten Auftriige einen 
sehr ausebnlichen Umfang behalten und diirfteu ilin auch 
im laufendeu Monat aufzuweisen haben. Anfangs September 
wurden beste Sorten Mascbinenbrand zu 14 s. f o.b. Tyne 
angeboten, doch haben sich die Kiiufer in vielen Fallen 
geweigert, mehr ais 13 s. zu zahlen. Mascliinenbrand- 
Kleinkohle stand zuletzt auf S s. 6 d  Gaskolile geht in 
sehr bedeutenden Mengen ab und erzielt 10 s. 6 d. bis

l i s .  In Bunkerkohle hat der Andraug ctwas nachgelassen 
und die Preise sind auf 10 S. bis 10 s. 6 d. gewichen. 
In Hausbrand ist das Geschilft flau, bestc Sorten geben zu
12 s., zweite zu 10 s. 6 d. Koks zeigt steigende Tendenz, 
guter Ilochofenkoks notierte zuletzt 14 s. 6 d., Schmelz- 
koks 17 s. bis 18 s. f.o.b. Tyne. — In L a n c a s h i r e  
herrsclit augenblicklich grofsere Regsamkeit, seitdem gegen 
Ende August Preiserhohungen angokiindigt wurden, an den 
Gruben konnte die volle Arbeitswoche gefordert werden. 
und dic Erzeugung findet fiotten Absatz. Anfragen in 
llausbrandsorten fiir den laufendeu Monat sind ungewolinlich 
zahlreicli, und Iudustriesbrten sind nach wie vor selir ge- 
sucht. Die Preiserhohungen fiir Stiickkolile belaufen sich 
auf 6 fi. bis 1 s., alles spricht dafiir, dafs die Ilaussc- 
bewegung fest gesichert sein werde, wenn auch einslweilen 
die erhohten Notierungen kaum mehr ais nominell sind. 
Die Ausfuhrzilfern sind reclit befriedigend, docli sind die 
Maschinenbrandpreise neuerdings gewichen auf 9 S. 6 . bis 
10 s., gcliefeit nach den Merseyhafen. In Y o r k s h i r e  
sind die Gruben gleichfalls fiir die volle Arbeitswoche 
bescliiiftigt, die Nachfrage ist fiir die Jalireszeit eine reclit 
befriedigende. Die Notierungen sind im Barnsleydistrikte 
kiirzlich erliijhl worden und liaben sich behaupten lassen. 
Beste Silkstonekohle notierte zuletzt 9 s. 3 d. bis 9 s.
6 d., zweite Sorten 7 s. 6 d. bis 7 s. 9 d., besler 
Barnsleyhausbrand erzielt 8 S. bis 8 S. 3 d , zweite Sorten
7 s. 3 d. bis 7 s. 6 d. Mascbinenbrand kommt in grofsen 
Mengen nach den Humberhafen zum Yersand, beste Sorten 
sind auf 10 s. bis 11 s. erlioht worden, zweite auf 8 S. 
bis 8 s. 6 d. Alle Sorten Klcinkohle gehen selir flott, 
bessere Sorten notieren 3 S. 6 d. bis 4 s., Abfalikohle 2 S. 

3 d. bis 2 s. 6 d., Koks ist selir gesucht, beste gewaschene 
Sorten zu 12 s. bis 12 s. 6 d, gewohnlicher Schmelzkoks zu
10 s. 6 d. bis 11 s. p. t. In Newpor t  war das Gescluift 
E nde August lebhafter ais irgendwann in den Monaten des 
Streiks. In C a r d i f f  waren die Maschinenbrandpreise auf 
22 bis 24 s. gestiegen. die Ereignissc der letzten August-
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woclie brachten eine plotzlichc Reaktion, die Preise fielen 
gegen die Yorwoclie um 8 s., beste Sorten wurden zuletzt 
fiir Lieferung im September und Oktober zu 15 s. 3 d. 
bis 16 s. abgegeben. Solcli bedeutende Preisnachliisse sind 
von yielen Produzenten ais vorsehnell und unnotig be- 
zeiclinet worden; man ist durebaus der Ansicbt, dafs der 
Prcisriickgang wahrscheinlich ein miifsiger und langsamcr 
gewesen scin wiirde in anbetracht dessen, dafs notwendig 
nocli auf einige Zeit hinaus mit einem bcschriinklcn Fiirder- 
ąuantum zu rechncn ist und dafs zur Erledigung der vor

ganz be- 
Die Kontrakte

neun oder zwblf Monaten gethiitigten Kontrakte 
deutende YcrschilTungen stattbaben werden.

dieses Jahres werden wahrschcinlich bis zum Mai des 
niichslen Jahres laufen, sodafs nur ein verhiiltnismiifsig 
kleines Quantuin auf dem Marktc verfiigbar bleibt. Augen- 
blicklich zichen die Vcrbraucher eine abwartende Haltung 
vor. Alle anderen Sorten sind nicht so stark zuriiek- 
gegangen. Monmoulhshire halbbituminose Kohle notierte 
zuletzt 16 S. bis 18 s. 6 d., Rhondda Nr. 2 bituminiise 
Kohle fiel um 1 s. auf 14 s. bis 14 s. 3 d. Kleinkohle zeigte 
grofse Stetigkeit, man noliert 10 s. bis 12 s. 6 d. Koks 
wird nur in klcincn Postcn gekauft, die Produzenten sind 
nicht zu irgend welchen Konzessionen fur September und 
Oktober gewillt; Sehmelzkoks notiert 20 S. bis 22 s. 6 d.

M a rk tn o t iz e n  iib e r  N e b e n p ro d u k to . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

I-I Datuni
A m m o n i u m s u 1 f  a t 

(Beckton terms) B e n z o l T h e e r V  e ch s o 1 k u r s o auf

a 90 o/o 50 % gereinigt Berlin Frankfurt a.M
s
p Sept. Stlm- * Stim- p. galion p. galion Stim- P . barrel kurz 3 Monate

1898 mung von 31S mung YOIl bis von bis mung YOIl bis YOIl bis von bis von bis
L . *. d. L. s.\ d. d. s. d. s. d. 8. d. 8. d. 8. d. 5. d. 8. d. JC. S J t u JC. -5 J t . \ 4

10017 1 . — 10 2 G — — — — - 97* - — — 9 «/? — — — — — — — — ---- — — 20 40 —- — 20 00 20 64
8 2. duli 10 2 6 — — — duli - 9'/-. - — — 9>/o — — — — — — — — — — — 20 40,7 — — — — — —
‘J 5 . fiat 10 2 G — — — - 9 1/? - 91/?.

‘20 G. duli 10 2 0 — — — - 9 1/? - — — 9 1/? — — — — — — — — — — — 20 41,5 — — 20 G2 20 G6
1 7. quiet 10 1 3 — — ,*ł — 9 — 9 V* — — — __ — — — — — — 20 40,2 — — — ---- ---- ---

Biicherscliau.
The M in e ra ł I n d u s t r y ,  i t s  S ta tis tic s ,  T o clm o lo g y  

a n d .T ra d e ,  in tlie United States and Other Countrics 
to the end of 1897. Von Richard P . R o t h we l l .  
New-York und London: The Scientific Publishing
Company 1898. Preis 5 Doli.

Von diesem von dem Herausgebcr des Engineering and 
Mining Journal veroffenllichten Jahrbueh , welches den 
Zweck vcrfolgt, iiber die Bergwerks- und lliittenindustrie 
im weiteren Sinne aller wichtigeren Liinder in statistischer, 
technologischer und wirtscliaftlicher Beziehung (ortlaufend 
Aufschlufs zu gehen, sind bereits fiłnf, die Zeit bis zum 
Jahre 1896 einselil. umfassende Biinde crschienen. Der 
nunmelir vorlicgende ungefiihr 900 Seilen cnthallendc
6 . Rand, welcher das Jahr 1897 beliandelt, schliefst sich, 
was die Anordnung des StofTs angeht, im wesentlichen 
seinen Yorgiingern an. In dcm ersten Teile des Werks 
werden die in alphabelischer Rcihenfolge geordneten Er- 
zeugnisse des Bergbaues, desHuttenwesens und der chemischen 
Technologie zum grijfsten Teil in besonderen Abschnitten 
einzcln beliandelt und zwar hinsichtlich des Vorkommens, 
der Gewinnung, Erzeugung und der Gestehungskosten, der 
Preis- und Marktverhiillnisse, des Yerbrauclis und der 
Kin- und Ausfuhr in den einzelnen Landom, naturgemafs 
mit besonderer Beriicksichtigung der Vc>hiiltnisse in den 
Yer, Slaaten.

Ein Yergleicli mit dem Inhalt des yoijiihrigcn Bandes 
zeigt, dafs eine Reihe von Mineralien und Erzeugnissen, 
wie Calciumcarbid und Acetylen, Kryolith, Magnesium, 
Meerschaum, Molybdiin, Monazit, Phospbor, Pottasche 
(nebst den Kalisalzen Deutselilands), Soda (in natttrlicher 
Ablagerung), Stronlianit, Tungstein, Uran, Vanadin, neu 
Aufnahme gefunden liaben und cntsprechcnd ihrer Bc- 
(leulung, zum Teil in sehr ausflihrlicher Weise, wie z. li.

Calciumcarbid und Acetylen, abgchandell sind. Wahrend 
die Abschnitle iiber Stalli und Eisen, Zink und Zinn eine 
Kiirzung erfahren liaben, sind anderc nicht unwcsentlich 
erweitert worden. In dem das Aluminium behandelnden 
Abschnilt ist der Aluminiumlegierungen und der Vcrwendung 
dieser und des Melalls selbstausfuhrlichErwahnung gethan; der 
Abschnilt iiber Cement ist durch eine Abhandlung iiber die 
geschichtliche Entwickelung der Cemeiitindustrie und iiber 
die Ilerstcllung des natUrlichen und des Portland-Cements 
in den Ver. Staaten, der Abschnitt iiber Kohle und Koks 
durch eine mit zahlrcichen Zeichnungen ycrsehene Abhand
lung iiber die Herstellung von Briketts, unter besonderer 
Beriicksichtigung der Pressen, vervollstandigt. Sehr ein- 
gehend ist die Kupferproduktion dargestellt, welche indessen 
an Ausfuhrlichkeit noch von der Darstcllung der Silber- 
und Goldgewinnung iibertroffen wird; grofsere Abhandlungen 
iiber das Vorkoinmen von Goldlellurerzen und ilire Zugute- 
machung durch den Cyanidprozefs, iiber den Goldbergbau 
in Sibirien, Auslralien und SUdafrika bilden wertvolle Be- 
standteile dieses Kapitels. Der Abschnitt iiber Platin be- 
handelt in erschopfender Weise das Yorkommen und die 
Gcwinnung dieses Metalls am Ural, der Iiber Quecksilber 
giebt u. a. eine eingehende Darstellung der Quecksilber- 
industrie in Italien.

Diesem, dem Umfange nach bedeutendsicn Teile des 
Werks sind gleichsam ais Anhang eine Darstcllung der 
neueren Erzauf bereitungsprozesse, eine sehr interessantc 
Abbandlung iiber die todlichen UnglucksfJtlle bei dem 
Stcinkohlcnbergbau in den Ver. Staaten und in Kanada, 
sowie endlich eine Uebersicht iiber die Bewegungen der 
Wcrte der Bergwerkspapierc an den amerikanischen Borsen 
und iiber die von den Bergwerken und Bergwerksgescll- 
schaften im Laufe der Ietzten 10 Jahre gezalilten Dividenden 
beigegeben worden.
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Der zweite T e i l  des linudes giebt eine nach Produktions-  
landern  getrennto tabellarische Zusammenstellung der  Mcngen, 
de r  W er tc  und der E in -  und Ausfuhr der  einzelnen 
industr ie l lcn  Erzeugnisse  inncrlialb  der Zeit  von 1 8 9 3  
bis 1 8 9 7 .

Die vorstchenden Ausfiibrungen werden geniigen, um 
darzu thun ,  mit welcher Ausfttl irliclikeit h ie r  eine U eber-  
s icht iiber d ie  gesamte Mineral industr ie  aller  wielitigcren 
Liinder gegeben ist. Erwiigt man iiberdics,  dafs das W erk 
eine  grofse I teibe  von Fach leu ten  zu seinen Mitarbeitern 
ziililt, dafs trotz  der  FUlle des vorliandenen Materials die,  
wenn  auch  nicht immer amtlichmi Quellen enls tammenden, 
Angabcn m it  anerkennenswerte r  Sorgfalt  getroffen und mit  
grofser Umsicht zusaminengestell t  sind , so wird  cs e iner 
besonderen Em pfeh lung  dieses in se iner Art und in der 
Schnell igkeit,  mit  welcher ein solcli umfangreiclies W erk  
der  Ocffentlichkeit  iibergeben w ird .  cinzig dastehenden 
Jah rb u cb s  nicht  bediirfen. A.

M o y o r a  K o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n .  5. Aufl .  18. (15r- 
giinzungs- und Register-)  Band. lis liegt in der  Natur 
der  Saclie, dafs der  Iulialt  eines Nachschlagcwerkes von so 
aufserordentlichcr Vielseit igkeit ,  das zu seinem Erscheinen 
eines Zeitraumes von iiber vier J a h re n  bedurfte, fo rtwahrender 
W a n d lu n g  u n d  Neugcstaltung unterworfeu ist. Die A ii-  
sainmlung de r  dadurcii hervorgerufenen Neuerungen, V er-  
i inde rungen , Berichtigungen und  Ergilnzungen ha t  die 
Redaklion  von Anfang an ais eine I lauptaufgabe aufgefafst, 
um  das W ichtigs le  davon dem Besland des Konversations- 
L es ikons  c inzuverle iben. Dem soeben zur Ausgabe ge- 
langten 18 .  (E rganzungs-  und R eg is te r-)  Band verdankt 
nun das siebzebubiindige Hauptwerk  niclit nur einc liicken- 
lose Vervolls tand igung  bis auf den T ag  seiner Yoilendung, 
sondern vor allem auch das fur die eingeliendere Benutzung 
tiberaus wertvolle  und  unentbelirlic lie  Register derjenigen 
Namen und Gegenstiinde, welche im W erk e  niclit ais 
selbstandige Stichworter  erscliciuen konnten und nun mit  
l li lfe  dieses Registcrs aufgefundon werden konnen.

Die fast unerschijpfliche F u l le  hochinteressanter Arbciten, 
welche das 1 0 8 6  Seiteu s tarkę Buch umfafct, gestattet eine 
Kennzeiclinung leider nur  in Umrissen. So lese man 
die Art ike l :  Agrarfrage,  A rb e i te rsch u tz , -Versiclierung,
-W olinungen, Auswanderung, Ge\verkvereine, l landw erker-  
frage, um sich zu Uberzeugen, wie  Wiirme und slrenge 
Partc i losigkeit  mit  den iibrigen Vorzugen in der  Beliandlung 
dieser wichtigen Tliemen wetteifern. Den inujern Strijmungen 
und  dem polit ischen Pa i te iw esen  tragen dic Aufsatze: Bund 
der  Landw ir te ,  AU deutscher Y e rb an d  und eine veit iefende 
etlinograpliiscli-geschiclitl iche Abliand lung:  Deutsches Yolk,  
R echnung.  Die  neucre  Geselzgebung ist in einer Rcihe 
k la r  und sachlicli behandelte r  Arlikel vertretcn, voran die 
iiber das neue Burgerliclie Gesetzbucli , iiber Abzahlungs- 
geschafte,  das Reiclisbbrsengcsetz, Borsensteuergesctz, d ie  
Gewerbcgesetzgebung u. a. Die Ergcbnissc der neuern  
Forscliungsreisen in Afrika, Asien, Amcrika und Australicn 
sind in umfassenden Bcricliten n iedergelegt;  der geograpliiscli- 
geschiclitliclic Teil  verzeiclmet aufserdem noch in seinen 
Hauptart ikeln  die letzien Bewegungeu in allen Staaten und

L andern  der  E ide .  H ier finden w ir  auch ausflihrlichere 
M itte ilungcn iiber die E n tw ickelung  unśerer  Kolonien .  Zum 
grofsen Teil  mit  vorzUglicheil b i ldlichcn Darstellungen reicli 
ausgestattet w urden  die Arbeiten iiber die  ueuen Er-  
sclie inungen im gesamten Verkelirswesen. A uf  technischem 
Gebiet geben langere Artikel iiber Acetylen,  Aluminium, 
Uber die Fortschritte  der  E lek tro technik  (m it  zahlreichen 
A bb i ldungen) ,  iiber neue Maschinen (Diesels Wiirmemotor, 
m it T afe l) ,  F ah r rad ,  F e rn ro h r  (m it  viclen T extb i lde rn)  
Zcugnis von dem Bcstreben der  Herausgeber, iiir W erk  
auf  g le icher I lohe mit  der E n tw ickelung  d e r  tcchnischen 
W issenszweige zu ha lten .  Die i l lustra tive  Ausstattung des 
neucn Bandes m it nicht weniger ais 5 8 0  Abbildungen, 
Karten  u n d  Pliinen im T e x t  und auf 4 2  Tafeln ,  darunter
10 Farbendruck tafe ln  und 7 selbstandige Kartcnbeilagen, 
zcigt dieselbe Planmiifsigkeit in de r  Ausgeslaltung dieses 
Teils  wic bei den Banden des Hauptwerkes.  V on  den 
Sondertafeln  in F a rb e n d ru c k  verdienen die Tafe ln :  „P racl it -  
fisclie der  sudlichen ft leere",  „Lnftspiegclungsgewasser in 
der  W iiste" ,  „M ondnach t  in den T r o p e n " ,  „ Z u r  Geschiclite 
der  U n ifo rm en",  Tafel 1/11, besondere  Hervorhebung. Her- 
yorragend  zcitgeiniifs erscheint aus der  R eihe  d e r  Holzschnitt- 
tafeln die Tafel „ K re u z e r "  (Pan z e rk re u ze r  u n d  geschutzte 
Kreuzcr der wichtigslen Kriegaflotten), w ahrend  d ie  Tafeln 
„ l i o h e  H ause r"  ( in  N ordam er ika) ,  „Fe lssp rengung  unler 
W asse r" ,  „ T ro p e n g eb a u d e" ,  Tafel  I/1I, „ Z u r  Geschiclite der 
T a sch e n u h r"  Darstellungen von so c igenartigcm Iuteresse 
vorfiihren, dafs sic d e r  Aufmerksamkeit  des Beschaueri 
besonders empfohlen sein mogen.

P e r s o n a l i e  ii.
Seine Majestiit der  Konig h aben  Allergniidigst geruht: 

bel A l lcrhochstih rcr  A nw csenheit  in d e r  P ro v in z  Westfalen 
(bezw . Hannovcr)  aus Anlafs d e r  d iesjalirigen IIerbstmanover 
den nachbenanntcn  Personen Orden und  Ehrenzeichen zu 
verleihen, und zw ar  haben  erha l ten :

den Roten A dle r-O rdcn  zweiter  Klasse m it Eiclienlaub: 
T a e g l i c h s b e c k ,  Bcrghauplm ann  und  Ober-Bcrganits -  
Direk tor  zu  Dortmund ;

den Roten A d le r -O r d e n  v ierter  K lasse :  KI e i n e ,
B ergwerks-D irektor zu D o r tm u n d ;  B a n  n i  z a ,  Oberbergrat 
zu  C lau s th a l ;

den Konigliclien K r o n c n -O rd e n  v iertcr  Klasse: B a a r e ,  
G cneia ld irek tor  zu Bochum, K l e i n ,  Gewcrkc und  Rentner 
zu Siegen, K n u p e ,  G ruben-D irek tor  zu L inden  a. Ruhr, 
Kreis lla ttingen, P ć a n ,  V crw altungs-D irek to r  d e r  Sektion II 
d e r  Knappschafts-Berulsgeiiossenschaft zu Bochum.

F einer haben Seine Majestat der KOnig aus dem 
gleichen Anlafs Allergniidigst geruht:

Dem K o m m e rz ie n -R a t  Y o h w i n k e l  zu Gelsenkirchen 
den Charakter  ais Geheimer Kom m erz ien-Rat,  dcm Knapp- 
schafts-Dircktor,  Berg-Assessor a. D. H o f f m a n n  zu Bochum 
und dcm Bergwerks-Direktor,  Berg-Assessor a. D. P i e p e r  
daselbst den C harakter  ais Bergrat  zu verleihen.






