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Jfoelnnals der Wagon mangel bei
Die Zcitung des V ercins dcutsclier E iscnbabn-Y cr- 

waltungcn hatte Ende A ugust bei Erórterung der W agen- 
mangel-Erscbcinungen au f den preufsisehen Staatsbahnen 
cigcnartigc Grundsiitzc fiir - dic WagenbcschafTung auf- 
gestellt und den Zcchen die Sclbsthiilfo in Gestalt 
Ycnnchrten Stapelns der K obie anempfohlen.

Unsere am 3. Septem ber Ycroffentlicbtc Betrachtung 
dieses A rtikels bat das Vcreinsorgan ani 14, d. Mts. 
zu einer Erw iderung veranlafst; diese is t  von besonderem 
Intcresse, weil die darin ausgesprochenen Ansichten 
ais die der „m afsgcbcnden ■ S tellen“ bezeichnct werden.

Das Vcrcinsorgan wendet sieli zunachst m it grofser 
Scbarfe gegen eine Anzabl unserer Ausfiibrungen iiber 
das Eiseiibalmwesen und gelangt dabei zu Thescn iiber 
die Beurteilung der VerkbhrsverhaltniSSe, welchc obne 
Zweifel zur griindlichsten Priifung im Landtage Anlafs 
geben werden.

In uriseren Ausfiibrungen w ar der in dcm Vereins- 
organ aufgcstclltc Grundsatz bem angelt worden, wonacli 
die W a g e n b e s c b a f f u n g  nicht in Voraussiclit kommen
den Verkehrs, sondern nur nach Mafsgabe des beobachteten 
Verkchrs, also ox post, erfolgen solle; w ir hatten 
hervorgehoben, dafs dam it die dem Landtage wiedcrliolt 
und zuletzt in diesem Ja lire  gegebene Zusage abgc- 
scbwacht -\vcrde, wenach dic Staatsbahnvcrwaltung ais 
«Aufgabe und Pflicht" es ansielit, cinen Bestand zu er- 
halten, welcher geniigt, dem durchscbnittlichen Bedarf 
der starksten V erkehrszeit, nam lich des Ilerbstes, zu 
geniigen.

Das Vereinsorgan bestreitet in seiner Erwiderung, 
dafs hierin eine A bschw achung liege, indem es seinc 
ursprungliclien Ausfiibrungen dahin zusammenfafst, dafs 
die V erwaltung yerstandigerw eise die Erganzung

den preufsisehen Staatsbahnen.
der Betricbsm ittclbestiinde nur in  der A rt vbr- 
nelimcn konne, dafs sie unter sorgfiiltiger Bcob- 
acbtung des Anwachscns des Verkehrs diesem in 
einer im allgem einen glcicbmafsig ansteigenden L inie 
folgo, sodafs der W ngcnpark dcm D urchschnittsbedarf 
in der frcquentcn Poriodc entspreclie; in dieser Aroraus- 
setzung werde die V erw altung untor ZuhUlfcnalime der 
sonst ilir zur V erfugung stebendon M ittel und bci An- 
spannung allcr K raftc in dor Lage sein, dcm auftretenden 
Bcdiirfnis, wenn auch nicht im Moment des Vorlangcns, 
so docli „m it geringon Befristungęn und V crspatungcnre 
hacbzukóm mcn.

Man w'cifs nicht, was m ehr die K ritik  berausfordert, 
der Versuch, die alljahrlich im H erbst auftretenden 
V erkelirs-Notstandc ais geringe Befristungęn und Yer- 
tagungen anzuspreeben oder das Zauberwerk, unter A n
wendung einer ausschliefslich ex post arbeitenden "Wagen- 
besebaffung dennoch im Bcdarfsfall durebaus und soweit 
geriistet zu sein, wie die dem Landtage gegebene Zu
sage gelit. An der „Zuhiilfenahm e der sonst zur Y er- 
fiigung stchenden Mittel und der Arispannung allor 
K rafte" wird es, so diirfcn wir bei einer preufsisehen 
V envaltung vertrauen, iiberhaupt nicht fehlen; auch dic 
volle Ausnutzung dieser Faktoren wird also wolil nicht 
i ms tan de sein, umfassende Hulfe zu bringen, so lange 
die Erm ittclung des W agenbcdarfcs darin ilir Geniigen 
findet, in der V e r g a n g e n h e i t  zu leben, ohne in enger 
Fulilung m it allen Produktivstiinden sich unausgesetzt 
fiir dic F o r d e r u n g e n  d e r  G c g e n w a r t  geriistet zu 
halten.

Ueber die Vorkebrungen gegen den W agenm angel 
in G estalt der W agenvcnnchrung, wie durch A usbau 
und Erganzung der Rangier- und Streckengeleise und 
scbliefslich durch V erbesserung der Organisation des
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Bctriebsdienstes, will die Erwiderung des Yereinsorgans 
allein der E isenbahn-V envaltung ein Urteil vorbehaltcn 
wissen. F iir dies Urteil werden ais mafegebend bc- 
zeichnet die W a h r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  F i n a n z -  
i n t e r e s s e n  d e s  S t a a t e s ,  der Steuerzahler und damit 
der gesamten wirtschaftlichen Interessen der Nation, 
„w ie sie vom Standpunkte der iiber den wirtschaftlichen 
Einzelinteressen stehenden Regierung sich darstellen".

Allerdings verrat diese Ablelmung der K ritik  und 
die D arlegung der mafsgebenden Faktoren, dafs die, 
diese Erw iderung des Vereinsorgans inspirierenden „malś- 
gebenden K reiseff- „iiber den wirtschaftlichen Einzel
interessen" stehen, indes iiber Gesichtsweite liinaus, 
sodafs sie sich anscheinend nicht m it der Thatsache 
abfinden k iinnen , dafe die Staatseisenbahnen nun 
einmal des Verkehrs wegen da sind und den feier- 
lichcn Erklarungen bei der V erstaatlichung zufolge 
V e r k e h r s a n s t a l t ,  nicht F i n a n z i n s t i t u t . s e i n  sollen.

Diesen Grundsatzen freilich ist es zuzuschreibcn, 
dafs die V erw altung der Y erkehrsanstait den wirtschaft
lichen Einzelinteressen, die in ilirer Zusammenfassung 
doch das w irtschaftliche Interesse der Kation ausmachen, 
durch Erganzung der F ahrm ittcl ex post ausreichend 
zu dienen glanbt, sobald sic zugleich die Boschleunigung 
des Umschlages sich angelegen sein liifst. Es liegt in 
unserm  Artikel kein W iderspruch, wie das Vereinsorgan 
annimmt, wenn darin ein beschleunigter Umlauf empfohlen, 
zugleich aber hervorgehoben wird, dafs die bisher cr- 
zielte Beschleunigung den W agenm angel nicht zu be- 
seitigen yermocht habe. Dafs in dieser Beziehung zweck- 
mafeig noch viel geschehen kann, geht aus einem 
A rtikel des Vereinsorganes selbst vom 19. Jan u ar d. J . 
(S. 63) zur Geniige hcrvor. Dort heifst es:

„M an mufs bedenken, dafs fast ein Drittel der 
S taatsbahnen aus Nobenbahnen ohne Nachtdienst, m it  
l a n g s a m e r  B e f o r d e r u n g  besteht: dafs auch ein Teil 
der Ilauptbahnen, mangels vorliandenen Bediirfnisses, 
des N achtdienstes, also ununtorbrochenen Betriebes, 
entbehrt."

Einer vollwirksam en Beschleunigung des Umschlages 
steht jedcnfalls die A ufrechterhaltung dieser Zustiinde 
stark im W ege, nicht minder wie die Erganzungs- 
bediirftigkeit unserer gesam ten teehnischcn Eisenbahn- 
cinrichtungcn.

D azu schreibt das Vereinsorgan w ortlich:
„Es ist ja  begreiflich, dafs ein Y ertreter der 

rheinisch-w estfalischen Industrie ais das vornehmste 
M ittel zur Beseitigung des W agenm angels die Er- 
ganzung und den A usbau der gesamten technischen 
E inrichtungcn fordert, denn dessen Anwendung wiirde 
dieser Industrie lohnende Beschiiltigung auf lange 
Ja h re  sichern und in zweiter Linie steht ihm natlir- 
lich dic Verm ehrung der Betriebssicherheit, weil 
denselben Zwecken dienend."

Dabei iibersieht der Verfasser dieses unparlam en- I 
tarischen Angriffs, dafs die Ausfiihrungen unseres ersten I

Artikels iiber Erganzung und Ausbau der gesamten 
technischen Eisenbahn-Einrichtungen lediglich die W orte 
desH errn  Landwirtschaftsministers bei den Verhandlungen 
des Landes-Oekonomie-Kollegiums im Februar d. J s .  
(nach der „Deutschen Tageszeitung") citierten, sodafs 
die den ublichen Formen des V erkehrs fremde Unter- 
steHung des Vereinsorgans jedcnfalls nicht diese W ieder- 
gabc treffen kann.

Hinsichtlich des Umfanges der Bauausfiihrung glaubt 
das Vereinsorgan auf den E tat und die iiberall herrschende 
fieberhafte B authatigkcit rerw eisen zu sollen. Man kann 
hier die Frage bei Scite lassen, ob eine solehe f i e b e r 
h a f t e  Thatigkeit gerade ais ein Beweis fiir eine g e -  
s u n d e ,  weitsichtigc Disposition der Mittel und Arbciten 
zu bctrachten ist. D ic nach dem e i n g e b r a c h t e n  
preufsischen E tatsanschlage ausgeworfencn Fonds be- 
zifferten sich ohne Abzug der aufserordentliclien Ein- 
nahmen auf rund 77 Millionen Mark im Exlraordinarium , 
w ahrend vergleichsweise die Kiiniglich Saehsischc Staats- 
bahnverw altung mit weniger ais J/io (̂ er preufsischen 
Bahnliinge, fiir die zweijahrige Finanzperiode 1898/99 
rund 75 Millionen im Extraordinariuni vom Landtage 
forderte, sodafs diese preufsischen B au-A ufw endungen 
nichts Aufeerordentliches darbieten.

Ebenso wenig wic unsere Bemerkungen gegen die 
A nsichten au f dem Gebiete des Eisenbahnwesens, hat 
unsere K ritik der Yorschlage zur Selbstlnilfe dic Billigung 
des Vereinsorgans. Es glaubt den Einwand gegen eine 
A usdehnung des Stapclns m it dem Hinweis auf die ober- 
schlesischen V erhaltnisse entkraften und die Zweifel gegen 
die U ebcrtragbarkeit des Systems hierher m it dem Vor- 
w urf mangelnder Sachkenntnis und wiederum m it eigen- 
artigen Untcrstellungen abfertigen zu konnen. Auch in 
diesem Fallc ist das Yereinsorgan hinsichtlich der 
A dresse seiner Entgegnung im Irrtu m : die Unubertrag- 
barkeit jener E inrichtungcn hierher ist nanilich nicht 
seitens der Industrie, sondern von dem obersten Staats- 
bergbeam ten des Bezirks, Ilerrn  Berghauptniann und 
Oberbergam tsdirektor Taglichsbeck in Dortmund, der 
E isenbahnvcrw altung amtlich eingehend dargelcgt und 
von uns nur darauf Bezug genommen worden, wie aus 
unserem  ersten Artikel hcrvorgeht.

Es ist angesićhts dieser Vcrwechselung auch nicht 
w eiter auffallend, dalś das Vereinsorgan sich iiber den 
U nterschied der K ohlenbeschaftenheit, wie iiber die 
Y erschiedenheitcn zwischen nasser und trockener Auf- 
bcrcitung einfach hinwegsetzt, wiewolil dic nasse Auf- 
bereitung hier fast auf 40 pCt. der Fordcrung ausgedehnt 
wird, in Oberschlesien dagegen nur vcrschwindend An
wendung findet. D er Oberschlesische Berg- und Hiitten- 
mannische Verein schatzt nach besonders eingeholter Aus- 
kunft die nafs aufbereitete Kohlenm enge auf jahrlicli 
250 000 t, d. h. also 5/ ł  pCt. der Jahresfórderung 1897 im 
Betrage von 20,6 Mili. Tonnen. N icht der Mangel an 

I P latz, vielmehr die vo!lig abweichende Beschaffcnhcit der 
I K ohle und die yollig verschicdene Betriebsweise in der
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Aufbereitung mach en es unmiiglieh, diese S tapelung weiter 
ais wie es bereits geschielit, liier nacli oberselilesischem 
Yorbild anzuwenden, wie dies in unserem ersten A rtikel 
ausgcfiihrt ist. D as Vereinsorgan kann der Intelligenz 
der hiesigen Zeclienleitungen vertrauen, dafs sie auch 
ohne Zuthun der E isenbahn-V erw altung derartig nahe 
liegende Mafsnahmen aus eigener Initiative treffen wiirden, 
wenn sie dam it den Notstanden auf Grund des W agen- 
inangels zu entgehen vermóchten. D urchaus W under 
nehmen mufs es, wenn dic in dem Vereinsorgan zur 
Sprache kommenden mafsgebenden Stellen der E isen- 
bahnverwaltung die schablonenhafte Anwendung der ihnen 
vertrauten obcrschlcsischen V erhaltnisse au f die hiesige 
Bergwerksindustrie weiter befiirw orten, nachdem die 
weitere Ausdelinung jcner Mafsnahmen unter den hiesigen 
Verhaltnissen seitens des kompetentesten Beurteilers, des 
Direktors des D ortm under Oberbergam ts, der Eisenbahn- 
verwaltung am tlich ais ausgcschlossen bezeiclmet 
worden ist.

Unserem Y erlangen der A n w e n d u n g  von Ver- 
haltniszahlen fiir den Riibenversand stim m t das Vereins- 
organ ungeteilt zu, indem es zugleich m itteilt, dafs der 
Herr M inister fur alle M assenartikel die Festsetzung von 
Verhiiltniszahlen zugelassen habe. Ueber die Z u l a s s u n g  
und F e s t s e t z u n g  hinaus wird man hoffentlich auch 
mit der strikten A n w e n d u n g  der Vcrhaltniszahlen in  
a l l e n  Direktionsbezirken entsehlossen Ernst machen. 
Andern Falls sind die gleichen Zustande zu erwarten 
wie im November vorigen Jahres, wo man in unserem 
Revier dic W agengestellung au f 2/ 3 der Verhaltniszahl 
beschrankte, wahrend man im Bezirk der Magdeburger 
Direktion auf die Vorstellung der Interessentcn hin sich 
an die Zalilen vom November ab nicht m ehr band und 
auf anderem W ege dic Y erteilung versuchtc.

Ohne Erwiderung hat das Vcreinsorgan unsere Be- 
merkungen iiber die F rage der Ansclilufsgeleise gelassen, 
wiewohl es doch reclit interessant gewesen wiire, von 
den mafsgebenden Stellen zu erfahren, aus weichen 
Griinden die seit nun fast 2 ’/ 2 J^hren  sehwebende 
Bescheidung iiber diese wichtige Frage noch immer auf- 
geschoben wird. K. E.

Die oberbayerisclien Salinen.
Vortrag, gelialten beim VII. allgem einen deutschen Bergmannstag 
zu Munchen, von G. A t t e n k o f e r ,  k. k. Oberberg- und Salinenrat.

Hochgechrte Festvi'rsam m lung!
"Wer erfreute sich nicht an den von K unst und 

Dichtung gleich verherrlichten Perlon am Nordabhang 
unserer Ostalpen: dem Salzkamm crgut, dcm Salzburger 
Land und dem Bcrchtesgaden-Reiehcnlialler Bezirk. H ier 
wie dort gigantischc Bergformen — es sei nur an den 
Dachstein und den W atzmann erinnert, lieblichc, ab- 
weehslungsreichc Thiiler, belebt von einladenden An- 
sicdclungen, Dorfern, M arkiilecken und Stadten, in den 
Sommerinonaten iibervolkert von erholungsbediirftigen 
Gasten.

Doch nicht die starkende Bergluft allein ist es, die" 
all die Scharen herbeiloekt; eine wescntliche A nziehung 
iibt auf ju n g  und alt dic Meilkraft des Salzes aus, die 
ich ais bekannt voraussetzen darf, und die in den Namcn 
I s c h l ,  A u s s e e ,  I l a l l e i n  in Oesterreich, R e i c h e n h a l l  
in Bayern ausklingt. Diese hochmodernen Bader ver- 
danken den dortigen Salinen und damit. den dortigen 
SalzYorkommnissen ilir A ufbliihen.

Von A d m o n t  in Steierm ark angefangen, folgen west- 
w arts nacheinander die Salzvorkommnissc zu A u s s e e ,  
H a l l s t a d t ,  I s c h l ,  I l a l l e i n  (bezw. D iirrenberg), 
B e r c h t e s g a d e n  und R e i c h e n h a l l ,  welche alle, mit 
Ausnahm e des letzteren, durcli Bergbaue von betracht- 
lielier horizontaler und vertikaler Ausdelinung auf- 
geschlossen sind. Isoliert und nicht unwesentlich vcr- 
schieden von diesen ist das Vorkommen von H a l l  in 
Tyrol. In diesen Bergbauen ist der Gegenstand der 
bergnuinnischen Gewinnung gesattigto Soolc; gewonnen 
wird sie aus dem Haselgebirge, welclies A. Aigncr 
trefflich charakterisiert ais ein Gemenge von Steinsalz, 
Thon, Anhydrit, Polyhalit. Thongips, W erfener Schieler 
und verschiedenen leiclitlosliclion Chloriden und Sulfaten, 
eine regellos chaotische Masse bildend, in welcher auch 
grofse Triimmer des Ilangend- und Nebengesteins ein- 
gesunken sind. Zu allem Ueberilufs ist dieses H asel
gebirge an seiner Aufsenseite unter dem Einilufs der 
zusickernden Tagew asser vielfach vcrandcrt, ausgelaugt 
und regeneriert.

Liefenschniire, welche mineralogisch ais Steinsalz 
anzuspreehen, imm erhin aber m it Thon und A nhydrit 
verunreinigt sind, durchziehen das Haselgebirge. Solcher 
Schniire oder Ziige lassen sich im Berchtesgadener 
Bergbau zwei verfo!gen, der Vierstiick- und der K aiser 
Franz-Z ug; der erstere hat briisliches, der letztere sehr 
dichtes Steinsalz.

Die Betriebserfalirung lohrt, dafs das Haselgebirge 
in Berchtesgaden durchschnittlich 63 Gewichtsprozente 
Chlornatrium enthalt; reiclier noch ist das Haselgebirge 
Yon Aussee, das armste in den Alpen dasjenige von 
Hall in Tyrol m it nur 35 pCt.

W as die geologische E inreihung anbclangt, so sind 
die Salzlager im Salzkamm ergut, sowie Diirrenberg und 
Berchtesgaden lokale Facicsbildungen der W erfener 
Schiefer, d. i. des Buntsandsteins. Die P lastizitiit der 
Thone und des Steinsalzes liefsen es zu, dafs bei den 
anhaltenden, zur Em porhebung der Alpen fiihrenden 
Seitenpressungen das Haselgebirge m agm aartig em por- 
geprefst wurde, die hangenden Schichten teils durch- 
brechend, teils m it sich eniporhebend. Jeder Salzbergbau 
zeigt einen Salzberg unter einem K alksteinberg.

W ie das mineralogische und geologische Yoikommen, 
so ist auch allen genannten alpinen Salzbergbatien die 
Abbaumethode gemeinsam. Yon wenig Steinsalz abge- 
sehen, wird dort nur Sooie gewonnen und zwar m ittelst 
des bekannten Sinkwerkbaues.*)

*) Sinkwerł;, l.augw rk, Werk und Wehr sind gieirhbcdeutend'
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D ie Sooleerzeugung ist liier dic glcichc wie beim 
Bohrlochbetrieb, nur sind liier alle Teile befahrbar und 
darum  Storungen leicht zu vermciden, aucb sind liier 
Pum pcn ausgescblossen. Nocli niilier steben dcm Bohr- 
locbbetrieb dic „Schopfw erkc", die Vorlaufcr der Sink- 
werkc, welchc bis in das 17. Jah rh u n d c rt bestanden 
und aus welchen die Soole ^geschopft" d. i. gehoben 
w erden mufste. Beim Sinkwerks- wic beim Bohrloch- 
betrieb entstehen cirkusartigc Raume, nur sind diese 
beim ersteren nicht lioch, da sie sich m it den Losungs- 
riickstanden auffiillen.

Ist cin Sinkwcrlc in Betrieb gcbracht, so lassen sich 
bei richtiger A bw asserung, wobei cs an Ankclir- (Fiill-) 
w asser nicht fehlcn darf, Ilundcrttausendc von K nbik- 
metern Soole m it iiufscrst geringen Betriebskosten ge- 
w innen. So hat das Sinkwerk Prinzessin H ildcgard in 
Berchtesgaden eine freischwebende llinnnelflache yon 
T000 qm und liefert bei einer Anwiisserung 36 000 cbm 
Soole von 2 6 1/ 2 Gewichtsprozent Salz. A llerdings sind 
zur Fiillung dieses Sinkwerkes 7 Tage erforderlich, und 
dic Yeriitzung, d. li. die Siittignng, erfordert wcitere
29 Tage, worauf dic fertige Soole durch OelTnen des 
Halines an der W ehrc abgclassen werden kann. Solcher 
Sinkwerke besitzt der Berchtesgadener Salzbcrgbau in 
scincn vier Abbausolilen („B ergen"), K 6 nig Ludwig- 
Berg, Petcr-Berg, Fraucn-B crg, Ferdinand-Berg, z. Z. 
20 Stiick bis zu 1500 cbm Fiillung herunter.

D as Yersudniafs oder dic A batzung schwankt jc  
nach der Fiillholie jedes Sinkwerkes zwischen 0,3 und
1,0 m, so dafs aus der A bbauhohe cines Sinkwerkes, 
Welchc 2 5 — 40 m betriigt, eine bedeutende Anzahl von 
W iisscrungen und dam it eine grofse Soolcmenge zu 
gewinnen ist.

Ais Betriebsmethode ist fast ausschliefclich die 
interm ittierende W erksyerw asserung (periodische Fiillung, 
anschliefsend Yeriitzung und yollstandige A blecrung) in 
Berchtesgaden iiblich. Sie gibt nam entlich dann eine 
kurze Ycriitzungszeit, wenn das W asser m it einem 
mafeigen Ueberdruck am Ilim m el gehaltcn wird, in der 
W eise, dafs sogleich m it der F iillung dcrjenige W asscr- 
stand eingestellt wird, wie ilin dic yollendetc Yeriitzung 
m it sich bringen wird. Eine (unvollstandige A uslaugung 
des llaselgebirges und dam it eine Salzanreichcrung im 
L aist kommt in Berchtesgaden nicht vor, auch keine 
Gefallc (in kleineren Dimensionen „Sclialeri" genannt), 
von wclch letzteren cin stiindig benetzter und durch- 
wcichter Ilim m el, nam entlich bei porosem Steinsalz, zu 
leiden hat.

Andere W asserungsm ethoden sind die kontinuierliche 
und dic Schachtwiisserung; bei ersterer w ird koniinuier- 
lich gcsiittigte Soole an der W elire abgclassen und 
gleichzeitig ebenso kontinuicrlich Sulśwasser durch den 
Ankchrschurf zugcleitet; dic Schachtwiisserung, welche 
ebenso kontinuieilich wie interm ittierend betrieben werden 
kann, bcstclit im Ycrsatz eines alten Sinkwerkes m it

Soole und N euveratzung von dem im M ittelpunkt des 
Ilim m els niedergehcnden Gesenk, dem Ankehrschurf, aus.

Dic Spritzmcthode, welche in Schiinebeck m it gutem 
Erfolgc angewendet wird, ha t sich infolge des reichcn 
Thongelialtcs beim alpinen Ilaselgcbirge nicht bewahrt.

Die Erzeugung an 2 6 1/ 2 prozentiger Soole betriigt in 
Berclitcsgadcn jiilirlicli 120 000 cbm.

Steinsalz fiir die Zwecke der Landw irtscliaft und 
einiger, keine zn hohen Anforderungen an dic R einheit 
des Salzes stellender gcwerblichcr Betriebe wird dort 
in ycrbrochenen Sinkwcrkcn firstenbaumiifsig aus den 
schon erwiilinten Steinsalzziigen gew onnen , jahrlich 
6 0 0 0 — 8000 dz.

W eiter auf den Betrieb des Salzbcrgbaucs zu Berchtes- 
gaden einzugehen, verbietet die K iirze der Zeit, wiirde 
auch nur wenige unscrcr Ilerren  Festtcilnehnicr 
interessieren, und so gehe ich iiber zu den Sooleąucllen 
in Reichenhall.

In  einem, vor wenigen Jahrzehnten  kunstyoll aus- 
gem auerten untcrirdischen Quellenbau entspringen neben 
einem m achtigen Siifswasserbache (dcm Grabenbach) 
und 8  n icht siedewiirdigen Soolquellen von 3 ,5 — 13,5, 
durchschnittlich 4,5 pCt. Salzgehalt und zusammen 
tiiglich 900 cbm Schiittung*) zwei fast gesattigte Sool- 
quellen von durchschnittlich 24 pCt. Salzgehalt; es sind 
dies die Edehjuelle und die K arl-Thcodor-Q uelle. Jede 
yon beiden h a t konstantę T em peratur, dic Edcląuelle
13,0 0 C.. die K arl-T h eo d o r-Q u e lle  14,1 0 C. Dic 
Schiittung der beiden Quellen zusammen, des „ver- 
einigten gutcn B ninncns", w echselt zwischen 90 und 
170 cbm pro Tag. In regncrischcn Jahreszeiten  liaben 
der yereinigte gute B runnen Śówohl, wic die nicht 
siedewiirdigen Quellen die grćifste Schiittung und den 
Iiochsten Salzgehalt.

Der yereinigte gute Brunnen liefert eine der reineren 
natiirlichen Soolen Deutselilands;**) sie ist reiner ais die 
Berchtesgadener Sinkwerkssoole.

D araus und aus dem Fehlcn jeder Spur yon Absatz 
oder Triibung durch Salzthon ist zu schliefscn, dafs 
das Reichcnhaller Salzlager, dessen Ausdelinung, nach 
yerschiedcnen Anzeichen zu schliefsen, sich vom Quellen- 
bau siidwiirts un ter das Lattengebirge und wohl auch 
den U ntcrsberg erstreekt, noch salzreicher ist ais das 
Berchtesgadener; jedenfalls aber gehort cs der gleichen 
Form ation, dcm oberen Buntsandstein und dcm gleichen

*) Der Grabenbach fiilirt 0,67—2,00 cbm Siifswasser pro Sekundę; 
der Grabenbaclistollen ist 2,5 km (7 5 1 0 ') lang, im Ltchten der 
Mauerung 1,8 m breit und 2,3 m hoch; er wurde in den Jahren 
1524—1532 aufgefahren. Die n icht siedewiirdigen Soolquellen 
heifsen: Plattenflufs, Klausel, Gnte Schachtąueile, Gutes und 
Schlechtes Steckróhrl, Klammąuelle, Saure Stollenwasser und 
H6hlenquelle I.

**) Chlornatrium . . . 22,172 pCt, ^
Chlormagnesium . . 0,168 „ I
Galciumsulfat . . . 0,430 „ ( nach
Natriumsulfat . . . 0,237 „ I Jfobell.
feste Be?tandteile . 23,007 pCt. \
W a s s e r ....................................76,993 „ )
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Zuge an, liifst sieli docli yon beiden Sciten lier gegen 
die Passe yon Ilallthurm  und Schwarzbachwacht der 
bunte Salzthon yerfolgen.

W elche Salzmenge ist im Laufe der Jah rhunderte  
yon den Quellen diesem Salzstock entnomnlcn worden!

D am it erreicht der Salzgcbirgszug aus dem Salz- 
kam mergut sein Ende, denn die nachste westliehe Er- 
hebung des A lpenbuntsandsteins ani wilden K aiser zeigt 
wohl don roten W erfener Schiefer, aber ohne jede Spur 
von Salzgebirge, ganz so wie der Siidfufs des steinernen 
Meeres bei Saalfeldcn.

W ie bekannt, ist Rcichcnhall die iiltestc Salinę jener 
Gegend und w urde wohl selion yor der romischcn 
Inyasion betrieben. Seit dcm Beginn des 8 . Ja lir- 
hunderts ist die Stetigkeit des Betriebes zahlrcieher 
kleiner Sudwerke („S ieden“ genannt) in den Handen 
zahlreicher Pfanner (S icdeherrn“ genannt) nachgewiesen, 
welchc zn jener Zeit n icht weniger ais 60, wohl recht 
kleine, Pfannen umfaCstcn, bis zu Beginn des 16. Ja h r- 
hunderts alle im Priyatbesitz befindliehen Sieden durcli 
K auf an die herzogl. niederbayerische Ilo fkam nier iiber- 
gingen, welche auch anderw arts an gliicklichen M ontan- 
unternehmungen, so nam entlich an den Schwazer Silbcr- 
und Kupfergruben stark beteiligt war. Nunmehr konnte 
an die Yerbesserung des Q uellenbaucs, durch Isolierung 
der sauren von den siifsen W iissern, und der Salinę, 
durch E rsatz der yielen kleincn durch wenige grofse 
Pfannen, geschritten werden.

Seit 1586 w urde die Soole, in der sich die der- 
maligen nicht siedewiirdigen Quellen m it den gcsiittigten 
Quellen yermengten, durch V ertranken von Berchtesgadener 
Salz — jedenfalls Steinsalz — angereichert und so das 
Ausbringen wesentlich erlioht.

Ais Brennm aterial diente nur F ichten- und Tannen- 
holz. Bei dcm intensiven, und doch nicht rationellen 
Betrieb der Sieden w urde yiel IIolz yerbraucht, so dafs 
die m it den Sieden erkaufton Forsten um Reichenhall 
und wciter Saalach aufwiirts an ihrer Nachhaltigkeit 
cinbiifsten. Es wurde dalier unlcr dem 4. Ja n u a r 1616 
von dem Herzog, spateren Kurfiirsten M aximilian I., 
der auch den Salzhandel in seinem Łande monopolisierte, 
der Bau der Sooleleitung von Reicheniiall nacli T raun- 
stein angeordnet und sogleich un ter grofsen technischen 
Schwierigkeiten vom Brunnm eister Rcifenstuhl ausgefuhrt, 
sodafs am 5. A ugust 1619 in Traunstein au f drei Pfannen 
gesotten werden konnte, wozu alsbald noch eine vierto kam.

So entstand an der Schwclle des drcifsigjahrigcn 
Krieges ein tcchnisch und yolkswirtschaftlich wichtiges 
Werk, das nach dem K riege wohl niclit zu stande gc- 
kommen w are.

Im Jah re  1810 w urde auf Befehl Konig Maximilian I. 
Josef die Sooleleitung nach Rosenheim fortgesetzt und 
dort eine neue Salinę errichtet, um einerseits das in 
dortiger Gegend billiger zu beschalTende Brennm aterial 
benutzen zu konnen und anderseits Salztransportkosten 
zu sparen. Zu jener Zeit w urde das Yertriinken des 
Steinsalzes, nachdcm Bcrchtesgaden in dic Hand Ooster-

rciclis ubergegangen war, in Reichenhall cingestcllt und 
dafiir die G radierhauser gebaut.*) Diese waren bis 
1868 in Betrieb, wo sie aus finanzicllen und technischen 
Griindcn aufser Betrieb gesetzt und bis auf eines ab- 
gebrochen wurden. Der Salzgehalt der gradierten Soole 
schwanktc, je  nach der W itterung, zwischen 1 4 '/2 und 
24^2  pCt. und betrug im M ittel 17 f/ 2 pCt. Seitdem 
wurde, dem Ausfall der Gradicrsoole entsprechend, mehr 
Sinkwerkssoole aus Bcrchtesgaden zugeleitet.

Unabhangig yon Reichenhall und dessen Tochter- 
salinen entw ickelte sich die Salinę Bcrchtesgaden unter 
dcm K rum m stabc seiner reichsfiirstliehen Prbpste, der 
Vor.-tande des dortigen A ugustiner Chorhcrinstiftcs. Ilie r 
bestanden zwei Salincn, die iiltere in Sehcllcnborg, an 
der Strafse von Bcrchtesgaden nach Salzburg, urspriing- 
lich m it einem cigenen Soolcbergbau niichst Schellcnberg, 
vom Beginn des 16. Ja h rh u n d e rtsan  voin jelzigenB erchtes- 
gadener Bergbau m it Soole versehcn , die jiingere, 
F rauenreuth , dicht bei Bcrchtesgaden selbst, im Jah re  
1555 erbaut.

D er Typus der Pfannen, wie sic im 16., 17. und 
1S. Ja h rh u n d c rt in B crchtesgaden, Reichenhall und 
Traunstein, sowie bei den iibrigen alpinen Salincn be
standen, w ar einc kreisrundc P lanplanne yon 15 m 
( =  50 ')  Durchm esser, in welcher das ausfallende Salz 
m it Kriicken nach dcm Biirtrog gezogen, yon da m it 
schwercn Schaufeln ausgcschlagen („ausgeb iirt" ) und in 
zuckcrlm tartige Formcn gestam pft w urde; so entstanden 
dic „FudcrstbckP-', welchc in feuorfesten Gewolben mit 
eigenen Fcuerungcn scharf gediirrt („gepficsclt") wurden. 
D ie gepfieseltcn Fuderstockel wurden yon Buls und Aus- 
blahungen gereinigt, sodann zerstofsen und in IIolz- 
gcschirre (Scheiben, Kufcn oder Fiissel) verpackt.**)

Im  Ja h re  1806 bob dic osterreichische Rcgierung, 
ais das Berchtesgadener Landchcn yorubergehend unter 
ihr stand, die Salinę Schcllenberg auf, da einerseits fiir 
dicse Salinę Brcnnholzmangel eintrat, anderseits Oestcr- 
rcich schon genug Salincn besafs. D adurcb w urde im 
Betrieb des Berchtesgadencr Bergbaues cin crhebliches 
Soolequantum disponibcl, das durch den Bau der Soole- 
leitungnach Reichcnhallin den Jahren  1816und 1817 fortan 
den aufseren Salinen zugefiilirt wurde und so, wic cinc 
Insclirift au f den W asscrsaulenm aschincn besagt, Bcrchtes- 
gadens Salzrcicbtum mit jenem  von Reichenhall ycreinigt.

Seitdem besteht die Sooleleitung in ihrer gegen- 
wiirtigen A usdchnung; zu jener Zeit, wo noch keine 
E isenbahn bestand, in ihrer Anlago wohlberechtigt, 
bcriihm t durch dic W assersiinlenmasciiinen, welche der 
E rbaucr der Strcckcn H am m er— Rosenheim, sowie 
Bcrchtesgaden — Rcichcnhall und Vcrbessercr der Streckc 
R eichenhall— T raunstein: Georg yon Reichenbach dort

*) Amn. Auf der Stelle des noch heute fiir den Kurgcbrauch 
besteheriden Gradierhauses wurde iibrigens schon ira Jahre 1744 
das erste Gradierhaus in kleinen Dimenstonen errichtet.

**) In  O esterreich (A ussee, Ischl und E bensee) werden noch 
Fuderstockl und ahnliche Brikett9 hergestellt und  in den H andel 
gebracbt.
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systcmatisch anwandto. Auf diesen drei Strecken sind 
drei verschiedene Typen in G ebraucli:

1. Type. B crchtesgaden—R eielienliall, in Pfisten- 
leithe und Illsang: ein cinfachwirkcnder Druekcylinder 
mit • getrenntem  A rbeits- und Aufzugcylinder (drei 
Cylinder iibereinander).

2. Type. Reielienliall— N agling, in Untcrnessel- 
graben, W eifsbach und N agling; ein doppeltw irkender 
D ruekcylinder m it doppeltw irkendem  Arbeitscylinder 
(zw ei Cylinder iibereinander).

3. Type. Siegsdorf— R osenbeim , in Siegsdorf, 
K laushitusl und Bergham ; zwei doppcltw irkende D ruck- 
cylinder m it einem doppelt w irkenden A rbeitscylinder 
(3  Cylinder nebeneinander).*)

Von einer Mascliine zur anderen liiuft die Soole m it 
1/ 2 pCt. GenUl ab ; wo obne D ruck, in biilzernen Robren ; 
in den nielit seltencn Sypbonen („B liilicn") aber in 
starken Gufseisenroliren.

D ie Langen der Sooleleitung betragen
von Bercbtesgaden bis Reielienliall 30,4 km,

„ Reielienliall „  T raunstein 32,5 „
„ Reielienliall „ Rosenbeim 79,4  „

Diese langen W cgc in den nielit ganz m it Soole
gefullten Deichenfahrten ersetzen die reinigendc W irkung 
der Gradierung, indem sic Gips, Eisenocker und Braun- 
stein aus der Soole ausaęheiden.

W ic sebon erwahnt, wurde im Ja h re  1810 dic Salinę 
Rosenbeim neu erbaut. Bci diesem N eubau wurde von 
der Ilcrstellung der Fuderstockl ganz abgeselicn und 
dic ganze Anlagc m it 4 Pfannen auf Blanksalz ein- 
geriebtet, nacbdem sebon im Ja lire  1788 I le rr  v. Claifs, 
ein Saclise, in T raunstein das K arl-Thcodor-Sudbaus 
m it je  4 rechteekigen Stiir- und Soggpfannen darauf 
eingeriebtet batte. Die Storpfannen w urden spiiter teils 
zum Vorwiirmen der Soole, teils zur Grobsalzerzcugung 
m ittelst der abziebenden Raucbgase benutzt, welcbc 
Y erwendung nocli bcute andauert.

J e tz t wird die Salzsiedung auf allen vier Salinen: 
Bercbtesgaden, Reielienliall, T raunstein  und Rosenbeim 
in reclitcckigen scbmicdeiscrncn Planpfanncn von 70 bis 
IGO qm Bodenfliichc und 0,50 m Bordenbiibe vor- 
genom men; bei kleinercn Pfannen ziebt sieli an einer 
Seite, bci griifseren Pfannen an den zwei Langsseitcn 
die Lcge entlang, aus G ufseisenplatten von je  1 m 
Lange und Breitc bestchend. .Jede Pfanne ist m it einem 
gu t sĆhiiefeendcn biilzernen D unstniantel iiberbaut, auf 
wclcbem ein ebenfalls biilzcrncr D unstfang sitzt. An 
den Legcn entlang ist jed e  Pfanne m it grofsen Scbiebern 
abgescblossen, dereń Gewicbt ausbalanciert ist.

D ie Soole wird durch standigen Zulauf konstant
30 cm boch in der Pfanne gebalten. Auch bei 14tiigigcr 
Campagne wird die M uttcrlauge nicht mifsfarbig. E nt- 
sprechend dcm standigen Zulauf werden die Feuerungen

*) Den grofsten Druck hat die Wassersaulenmaschlne in Illsang 
za bewaltlgen, welche m it 3000 cbm liiglichem Zulauf an reinem 
Quel!wasser und 117,3 m Gefall taglich 400 cbm Soole auf 358 m 
Hohe zu heben vermag, wobei aie 43 Atm. Druck zu flberwlnden hat.

wahrend der 14 tiigigcn Campagne („Sudperiode" genannt), 
dic nur bei Fcinsalz cinen T ag unterbrochen wird, 
gleichmiifsig gcschiirt.

Feuerungen sind bei den kleincn Pfannen zwei, bei 
den grofsen vier bis flinf. Diesc sind teils ITalbgas- 
feuerungen, namlich fiir Torf, L ignit oder IIolz, teils 
Pnltfcucrungen, ausschliefsliih fiir IIolz, tcils Trcppen- 
rostleuerungen fiir M icsbacher Pechkohlen.

Die Raucbgase ziehen olinc Cirkulation unter dcm 
Pfanncnboden durch den S0 cm hohen H erdraum  nach 
dem Urende der Pfanne, von wo sic durch kurze K anale 
unter die Dorren tre te n , m it einer Tem peratur von 
200 — 2 9 0 °  C. Jed e  Pfanne hat entweder eine cinzige 
Diirrc („T rockcnpfannc"), un ter welcher dic Raucbgase 
cirkulicrcn, oder aber zwei lange scbmale D orren zu 
beiden Seiten, ohne besondere Cirkulation. An dic Dorre 
bezw. die beiden Dorren schliefst sich die Esse; nur in 
T raunstein sind dic Voiw;irm- bezw. Grobsalzpfannen 
dazwifchen geschaltet.

Allc drei Stunden wird gezogen. Das frisch gezogene 
Salz liegt drei Stunden au f der Lege, wo es den grofsten 
Teil der eingcschlosscnen iMutterlauge vcrliert. Von hier 
koiiimt es au f die A btraufkiisten, wo es bis zu 24 Stunden 
lagcrt, wiederum M uttcrlauge verlierend, von bicr auf 
die Dorren, wo es drei Stunden liegt und in dieser 
Zeit mehrnials umgcschaufelt, Fcinsalz aucli gcwalzt 
wird, sodami endlich in die M agazine.

Die Pfannen m it ihren Zubchiirungcn sind,  um 
W arm everlustc in den langen strengen Gcbirgswintern 
einzusebranken, in inassivcn Gebiiuden untergebracht, 
bei denen innen wie aufsen jederze it die einer Genul?- 
mittelbrane.be unentbebrliche Saubcrkeit berrscht.

Zur Zeit weisen dic vier siidbaycrischen Salinen auf: 
Bcrchtesgaden: 1 Pfanne m it 2 Dorren, 100 000  Ctr. 

Fcinsalz Jahrćsproduktion.
Reielienliall: 4 Pfannen m it S Dorren, 160 000 Clr. 

m ittelkorniges Salz Jahrćsproduktion.
T raunstein : 5 Pfannen m it 9 Diirren, 160 000 Ctr. 

Jahrćsproduktion an fein-, m ittel- und grobkornigem Salz.
R osenbeim : 6 Pfannen mit 10 D orren; 4 0 0 0 0 0  Clr. 

Jahrćsproduktion an fein- und mittclkornigem Salz.
Dic Produktion aller vier Salinen zusamm en betrug 

im Mittel der letzten 5 Ja h re :
an S p e i s e s a l z ............................................ 26 096 t
„ Yiehsalz . . . . . . . .  13 965 t
„ G c w c r b e s a l z .....................................  1 257 t

(letzteres exkl. D enaturierungsm aterialien)
„ undenaturiertem  Sicdesalz insges. 41 249 t.

E ine Steigerung dieser Produktion w are zwar, nament- 
licb in Reielienliall, miiglich, ist jedoch bei der bekannten 
Ucberproduktion D eutschlands au f diesem Gebiete nicht 
beabsichtigt; wolil aber gelit das Bestreben der baycrischen 
Salinenverw altung dahin, den bisberigen vorziiglichen 
R uf ihres Produktcs auch fernerhin zu bewahren und in 
gedeihlicbcin W ettstre it mit den iibrigen Salinen Deutsch
lands der nationalcn A rbeit Ehren und Segen zu bringen.
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Die ScIilagMrettercxplosionen im 
Oberbergamtsbczirk Dortmund mit Bczicliung 

auf den Barometerstand im Jahre 1897.
Hierzu Tafel XXXXI.

W iederholt — vergl. G liickauf Nr. 20, Jalirgang 
1896 und Nr. 32, Jah rg . 1897 — ist wenigstens fiir 
den Oberbergam tsbczirk Dortmund in dieser Zeitschrift 
die F rage beliandelt worden, ob und welcher Zusannnen- 
liang zwischen den vorgekonmienon Schlagwettcr- 
cxplosionen und den Schwankungcn des Luftdruckes 
besteht. Im  naelistehenden sollen an der Iland der 
beigegebenen grapliisclien D arstellung diese Untcr- 
suchungen au f diejenigen Explosionen ausgedchnt 
werden, von denen der Obcrbcrgam tsbezirk Dortmund 
im Ja h re  1897 betroffen worden ist.

Von den beiden zur Darstellung gclangten Luft- 
druck-K urven ist die eine, die punktierte, nach den 
Beobachtungcn des Barom eterstandes au f dem Kiinigl. 
Oberbergamte zu D ortm und, die anderc nach den 
Observationcn au f der Zeche Ver. Salzer und Neuack 
in Essen angefertigt worden.

Der Beobachtungspunkt zu Dortmund liegt 9S,02 in, 
derjenigc zu Essen 79,00 m iiber N. N.

Erlauterungs-Tabelle zur graphischen

Die Beobachtungcn w urden in Dortmund morgens 
S 1/.,, m ittags 1 2  und nachm ittags 5 Uhr, in Essen um 
6 Uhr morgens, 2 Uhr m ittags und 10 Uhr abends 
ausgef iihrt.

In die K urvcn sind die am tlich festgestellten Schlag- 
wetterexplosionen nach Ort, Tag und Stunde eingetragen.

D er m ittlere Barom eterstand des Jah res  1897 be- 
rcchnct sieli fiir D ortm und auf 753,24 mm, fiir Essen 
au f 754 ,92  111111. Das M axinium betrug in Dortmund 
am 21. November 772 111111, in Essen an demselben 
Tage 774 111111; das Minimum in Dortmund am 
29. Noveniber 723 111111, in Essen 728 mm.

D ie Schw ankungcn crreichten liiernach in Dortmund 
eine Ilohe von 49 111111, in Essen eine solehe von 46 111111.

D iejenigen Explosionen, welche zu einer Zeit ein- 
traten , in welcher einc vcrm ehrte A usstroinung von 
G rubengas nach den zuerst von der preufsischen Selilag- 
wetterkommission anfgestellten Gesetzen iiber den Einflufs 
des Luftdruekcs au f den G asaustritt aus der Kohle zu 
erw arten stand, sind in der naelistehenden Erlauterungs- 
labelle zur grapliisclien D arstellung m it einem Stern — * — 
bezeichnet.

D arstellung der Luftdruckbew egungen.

£ Z e i t - A n g a l i e
B a r o -

m e t e r s t a n d B e w e g u n g  
d e s  L u f t d r u c k s A r t U r s a c h e  u n d  A r t  d e r
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&
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Z e c h e Ul innerlialb 
der letzten 3 Tage 
vor der Esplosion

d e s  A u s t r e t e n s  
v on  G r u b e n g a s

E i  p ł o s i  on. 

Besondere BemerkungeuTag Monat
Wochentag 
und Stunde Essen

Dort
mund

*1 6 Januar Mittwoch 
530 nachni.

Dannenhaum 
Schacht 1

755 753 Bestaiid. stark fallend. Stetiges Ausstiomen 
und Ansammlung in 

AVettersacken.

Zertriimmeiung des Glascylin- 
ders durch Kohlcnstucke. 
Pfeilerstofs fAbbau).

¥2 7 j) Donnerstag 
3°° nachm.

Deutscher Kaiser 
Schacht I

750 754 Nach starkom Fallen 
bestandig.

Stetiges Ausstromen. Springeii des Glascylinders. 
Durchhieb (Yorrichtung). 
Die Luttentour war unter- 
brochen.

*3 14 Donnerstag 
G00 nac.hm.

Holland 
Schacht I 11. 11

757 756 Nach einem Minimum 
plotzlich stelgend.

Stetiges Ausstrdmen. Unbefugtes OelTnen der Lampe. 
Durchhieb (Vorrichtung).

*4 16 ?j SamsiaK 
10°° morgens

Lothringen 755 751 Nach mehrereń slarken 
Schwankungu.fallend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit (Spriihen der 
Ziindschnur). Durchhieb
(Vorrichtung),

5 19 )) llienstag 
10w inoreens

Massener Tiefbau 
Schacht I  u. JI

756 754 Nach bestandigeui 
Steieen steieend.

Steiiges Ausstromen Schiefsarbeit. Pfeilerdurchhieb 
(Abhau).

6

'*7

20

25

Mittwoch 
430 nachni.

Ver. Prasident 
Sch. II

758 757 Nach bestand. Steigen 
ein Maxim.eri eichend.

Stetiges Ausstromen 
aus einer kleinen 

Sprengkluft:

Durchschlagen d Flamme. (Kin 
herabfallendes Kohlenstuck 
warf die Lampe um.) Durch
hieb (Vorrichtung).

V Montag 
930 abends

ZolWerein Sch.1V 739 737 Nach plotzl. Sturz 
plotzlich steigend und 

wieder fallend.

Plotzl. Ausstromen. 
Kluft.

Durchschlagen der Flamme (un- 
vorsicht. Bewegung). Durch
hieb (Ausrichtuns).

*8 13 F*Vbr Samstag 
1200 mittags

Caroline (Harpen) 757 755 Nach kleinen Schwan- 
kungen plotzl. fallend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit (Uoburit). Durch
hieb (Vorrichtung). Koks
bildung.

*9 25 w Donnerstag 
700 morgens

Hannover 
Sch. I u. 11

705 763
1

Stetiges Aus>tromen. Schiefsarbeit. A bbaustrecke 
(A bbau).

*10 25 Donnerstag 
600 nachm.

Holland 
Sch. I 11. 11

762 758 |  Nach einem Maxim. 

/ plotzlich fallend.
Stetiges Ausstromen. Zertrummerg. d. Glascylinders. 

Durchhieb (Yorrichtung).
*11 26 > Freitag 

10°° abends
Oberhausen 

Sch. Osterfeld
761 758 Plotzl. Ausstromen. Schadhaftigkeit der Lampe, 

Rremsberg (Yorrichtune).
12 17 Marz Mittwoch 

l i 30 morgens
Pluto 

Sch. Wilhelm
749 747 Mafsig schwankend. (Kohlenstaub). Schiefsarbeit. (Z u r Lockerung 

der Berge in einem Rollloche 
w urde eine D ynam itpatrone 
abgethan.) Koksbildunjr.

13 20 » Samstag 
800 morgens

Rheinisehe
Anthrazitwcrke.

752 750
[ Nach stark. Schwan- 
( kungen stark steigd.

Plotzl. Ausstromen. 
(K luft?)

Durchschlagen der Flamme 
(unrorsichtige Bewegung). 
Pfeilerdurchhieb (A bbau).

14| 20 71 Samstag 
630 nachm .

Frohliche Morgen- 
sonne.

757 755 Stetiges Ausstrom en. 1 E benfalls. D urchhieb (V or- 
rich tu n g j. K oksbildung.
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Iiesonderc BemerkungenTag Monat
Wochentag 

und Stunde Essen
Dort
mund

*15 23 n Dienstag 
U  30 morgens

Graf Uismarck 
Sch. 11

753 751 Nacli einem Masimum 
plotzlich fallend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit. Strebstofs 
(Abbau).

16 2 April Donnerstag
3°° nacbrn.

Ver. Wiesche 744 742 Nach einem aulser- 
ordentlich. Minimum 

plotzlich steigend.

Plotzl. Ausstromen. 
Kluft.

Unbefugtes Oeffnen der Lampe. 
Durchhieb (VorrIchtung).

*17 3 77
Samstag 

l l so nachts
Graf Bismarck 

Sch. 11
742 740 Nach einem aufser- 

ordentlich. Minimum 
plotzlich steigend und 

fallend.

Stetiges Ausstromen 
(Wettersack).

Durclischlagen der Flamme 
(unvorsicht. Bewegung) Am 
Fflllorte, hinter einer das 
Fullort roni Schacht ab- 
schliefsenden Mauer.

*18 13.14 Dienst./Mittw. 
1200 naclus

Oberhausen 
Sch. Ostcrfeld

750 749

|  bestandig fallend. 

/

Plotzl. A usstrom en 
aus der Sohle nach 

einem  Schusse.

Schadhaltigkeit der Lampe. 
Schweb. Strecke (V orrichtg.).

*19 14 » Mittwoch 
615 morgens

Oberhausen 
Sch. 1 u. 11

751 750 Plotzl. Ausstromen. 
Blaser.

D urclischlagen der Flam m e 
(unvorsichtipe Bewegung). 
A iiftiruch  (V orrichtung).

*20 14 Mittwoch 
400 morgens

Baaker Muldę 
Sch. 1 u. II

752 750 Plotzl. Ausstromen. U nbefugtes Oeffnen der Lampe. 
D urchhieb (V orrichtum r).

21 29 77 Donnerstag 
l l 3® nachts

Holland 
Sch. I u. 11

757 756 Nach einem bestandig. 
Steigen ein wenig 

fallend

(KohlenstaubJ. Schiefsarbeit. A bthun  eines 
Schusses in  einem  Roll- 
kasten. K oksbildung.

22 13 Mai Donnerstag 
123® nachts

Oberhausen 
Schacht Osterfeld

757 755 Nach eineni Minimum 
sehr stark steigend.

Plotzl. Ausstromen. Ergluhen des Drahtkorbes. 
Ścliwebende Strecke (Vor- 
richtung).

*23 18 n Dianstag 
l 30 nachts

Ver. Carolinen- 
gliick

754 753 Stark fallend. Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit (F unkensp ruhen). 
D urchhieb  (V orrichtung).

*24 19 77 Mittwoch 
700 inorgens

Ver. Prasident 755 753 Nach starkem Fallen 
bestandig.

Stetiges Ausstromen. U nbefugtes Oeffnen der Lampe. 
D urchhieb (V orrichtung)

25 2 Juni Mittwoch 
700 inorgens

Ver. Westpbalia, 
Schacht Kaiser- 

stuhl II

755 754

|  Bestandig.

Stetiges Ausstromen. D urchschlagen der Flamme 
(miYorsichtige Bewegung). 
D urchhieb  (Y orrichtung).

26 2 77
Mittwoch 

700 morgens
Konigsborn 
Schacht 11

756 753 Durch niedergehende 
Massen ausgetreten.

Pfeiler (Abbau).

27 5 77 Samstag 
7°° morgens

Eli n 755 753 Stetiges Ausstromen. Durchschlagen der Flamme, 
D urchhieb (V orric,htung).

28 15 » Dienstag 
200 nachon.

Fricdr. Wilhelm 760 .758 Nacn plotzlich. Fallen 
plotzlich steigend.

Stetiges Ausstromen. Durchschlagen der Flamme 
(Fali der L am pe). Paralle l- 
strecke. A usrichtiing.

*29 17 n Donnerstag 
103® morgens

Neu-lserlohn 
Schacht I

752 74J Nach plotzlich. Fallen 
plotzlich steigend

Stetiges Ausstromen. E rgluhen des Drahtkorbes. 
D urchhieb fY orriohtung).

*30 23 r> Mittwoch 
300 naclim.

Ver. Constantin d. 
Grofse Schacht 11

760 757 Nach starkem Steigen 
largsam fallend.

Stetiges Ausstromen. Abbaustrecke. Abbau.

*31 15 Juli Donnerstag Ve,r. Sellerbeck 753 750 Stark fallend. Stetiges Ausstromen. Oflenes Licht. D urchhieb(V or-
8°° morgens Schacht Carnall lichtung).

*32 19 77 Montag 
3®° nacbm.

Konigsborn 
Schacht 11

748 746 Nach langsameni 
Fallen stark fallend.

Stetiges Ausstromen. D urchschlagen der Flamme 
funvorsichtige Bewegung). 
Bremsberg. Vorrichtuii!r.

33 29 V Donnerstag 
7®° abends

Mont Cenis 
Schacht 11

761 759 N ich plotzlichem 
Sttigen ein Maximum 

erreichend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit (Funkenspruhen). 
Durchhieb (Vorrichtung).

*34 31 77 Samstag 
3°® nachm.

Pluto 
Schacht Thies

756 753 Nach einem Maximum 
fallend.

Stetiges Ausstromen. Durclischlagen d er Flamme 
(unvorsichtige Bewegung). 
D urchhieb (V orriehtung).

*35 6 August Freitag 
61*5 morgens

Yer. Constantin 
d. Gr. Schacht III

752 750 Stark fallend. Stetiges Ausstromen. D urchschlagen der Flamme 
(infolge des versuchten Aus- 
blasens). G rundstrecke(A us- 
lichtune"). K oksbildune.

36 14 Samstag 
530 nachm.

Margarethe 756 754 Langsam fallend. Stetiges Ausstrflmeu. Z ertrum m erungd. Glascylinders. 
S tre ichende Abbaustrecke.

37 23 » Montag 
3°° nacbm.

Siebenplaneten 749 748 Nach einem Minimum 
allmahlich steigend.

Plotzl. Ausstrom en. 
K luft.

D urchschlagen der Flamme 
(uiiYOrsichtige Bewegung). 
S treichende Abhaustrecke 
(A bbau).

38 25 n Mittwoch 
l ,s  nachm.

Yer. Hannibal 750 747 Nach langsamem 
Steigen langs. fallend.

Plotzl. Ausstromen. 
Bohrloch.

S chadhaftigkeitd . Lampe. Glas- 
cylinder zersprang. Parallel- 
strecke. ( Ausrichtiing).

39 10 Sept. Freitag 
10°° morgens

Borussia 758 757 Nach einem Stillstand 
plotzlich steigend.

Stetiges Ausstromen. U nbefugtes Oeffnen d. Lampe. 
S treichende Abbaustrecke. 
(A bbau).
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und Stunde Essen
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mund

*40 17 n Freitag 
10°° inorgens

Eintracht Tiefbau 751 748

Stark fallend.

Stetiges Ausstrómen. Durchschlagen der Lampe 
(unvorsichtige Bewegungj. 
Durchhieb (Vorrichtuug.)

*41 17 » Freitag 
5 1S nachm.

Westende 749 745 Plotzl. Ausstromen. 
Bliiser.

Desgleichen. Quersclilag, Aus- 
richtung.

*42 27 Scpt. Montag 
615 morgens

V. Carolinengluck 761 759 Nach unregeJmafsigeni 
starkem Steigen 
plotzlich fallend.

Stetiges Ausstrómen. Gebraucli v. Feuerzeug. Durrh- 
hieb (Yorrichtung). Koks- 
bildung.

*43 27 )i Dienstag 
200 nachts

Graf Be ust 760 758 Ebenso. Stetiges Ausstiomen. Schadhafiigkeit der Lampe. 
Durchliieb (VorrichtMiig).

44 2 Oktob. Samstag 
800 nachm.

Graf Bismarck 
Schacht 111

758 757 Stetig steigend, ein 
Masimum erreichend.

Stetiges Ausstromen. Schiefsarbeit (infolg. Abreifsens 
des Norres’si hen Ziinders). 
Strebstofs. Abbau.

*45 12 n Dienstag 
6—7°° nachm.

Lothringen 752 750 Nach starkem Fallen 
ein wenlg steigend.

Stetiges Ausstrómen. 
(Kcssel).

Zertriimmerungd.Glascylinders 
durch einen llieb mit der 
Keilhaue. Strebstofs. Abbau.

40 25 n Montag 
700 morgens

Ver. Stein und 
Ilardenberg 

Sch. Fiirstllarden- 
berg

764 763 Iiestandig. Plotzl. Aiisstiómen. 
Kliifte.

Sehadhaftigkelt der Lampe. 
Durchliieb. Vorrichtung.

47 2 Nov. Dienstag 
9 ,s morgens

Holland 765 763 Bcstandig. Stetiges Ausstromen. Unbefugtes OefTnen der Lampe. 
Streichende Abbaustrecke. 
Abbau. Koksbildung.

*18 4 » Donnerstag 
8W nachm.

Massener Tiefbau 
Schacht 1

760 758 Mit kleinen 
Schwankung. fallend.

Plotzl. Ausstronien. 
(nicdergeh. Massen).

Zerspringen des Glascylinders. 
Abbaustrecke.

49 9 n Dienstag 
7°° morgens

Kónig Ludwig 
Schacht 11

765 763 Besiandig. Stetiges Ausstromen. Durchschlagen d. Flamme beim 
Wiederanziiiiden (Sclilag- 
zundung). Querschlag ge- 
stnndet.

*50 13 n Samstag 
S30 nachm.

Ver. Wiesche 754 750 Nach einem Maximum 
stark fallend.

Plotzl. Ausstrómen 
Bohrloch.

Durchschlagen der Flamme 
(unvorsichtige Bewegung). 
Durchliieb fVorrichtung).

51 19 }) Freitag 
430 nachm.

Dannenbaum 
Schacht 11

766 764 Nach iangsam. Fallen 
steigend.

Stetiges Ausstronien. Desgleichen.
Durchhieb (Vorrichtung)
Die Luttentour hatte sich mit 

Knhlen yerstopft.
*52 1 Dez. Mittwoch 

630 morgens
Ver. Stock 

und Scherenberg
740 738 Nach einem plotzlich. 

Sturz plotzl. stei end 
und plotzlich wieder 

fallend.

Stetiges Ausstrómen. Offenes Licht. Durchhieb. Vor- 
richtung.

*53 1 » Mittwoch 
80J nachm.

Zollverein 
Schacht 1 u. II

745 743 Nach imregelmafsigem 
plótzlichen Fallen  

u. Steigen nach einem 
M inimum steigend.

Stetiges Ausstrómen. D urchschlagen der Flam m e 
(unTOrslchtige Bewegung). 
D urchhieb (V orrichtung).

54 4 » Samstag 
4W nachm.

Monopol 
Schacht I

758 756 Nach plótzlichem 
Steigen bestandig.

Stetiges Ausstromen. D urchschlagen d er Flamme 
(w ahrscheinlicli beim Fallen- 
lassen d er Lam pe). D urch
hieb fYorrinhtung").

55 6 n Montag 
730 nachm.

Borussia 757 756 Bestai.dig. Stetiges Ausstrómen. Schadliaftigkeit der Lampe. 
Streichende A bbaustrecke 
fA bbaul.

56 13 n Montag 
930 morgens

Concordia 
Schacht II

752 752 Nach imregelmafsigem 
plotzlich Steigen ein 
Masimum erreichend.

Plotzl. Ausstrómen. 
Blaser.

Durchschlagen der Lampe beim 
W iederanzunden (Schlag- 
zundung). D urchhieb (Y or- 
rich tune).

57 15 n Mittwoch 
200 nachm.

Lothringen 
Schacht 11

752 751
|  Nach iangsamein 

Fallen steigend.

Stetiges Ausstrómen. Gebraucli v. Feuerzeug. Durch
hieb (A usrichtung)

58 15 n Mittwoch 
3°° nachm.

Concordia 
Schacht 1

752 751 (Kohlenstaub). Schiefsarbeit. Lochpfeifer. 
K oksbildung. S treichende 
A bbaustrecke fA bhaul.

5S 16 n Donnerstag 
730 nachm.

Monopol 
Schacht Grillo

762 758 Stark steigend. Stetiges Ausstrómen. Durchschlagen der Flamme 
(unTorsichtige B ew egung). 
D urchhieb  (V orrichtung).

*6C 22 V Mittwoch 
4S0 nachm.

V er. W estphalia 
Schacht 

K aiserstuhl II

772 770

( Nach ein. Masimum

Plotzl. Ausstrómen. 
Kluft.

Ergluhen des Drahtkorbes. 
Durchhieb (Vorrichtung). 
Koksbildung.

*6 24 n

i

Freitag 
630 TOrmittag.

Ver. Maria - Anna 
und  Steinbank

767 705 jf Iangsam fallend. Plotzl. Ausstrómen. 
Kluft.

Unbefugtes OefTnen der Lampe. 
A bhauen (Y orrich tung). 
K oksbildung.
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Im  Ja h re  1897 ereigneten sieli, wie aus der Tabcllc 
ersichtlich ist, im ganzen 61 Explosionen, gegen 42 
im Y orjabre; und zw ar 51 reine Sehlagwetterexplosioncn, 
8  Explosionen untcr gleichzcitigcr M itwirkung von 
K ohlenstaub und 3 reine Kolilcnstauboxplosionen

Von diesen sind 30 Explosioncn oder 49,1 pCt. zu 
einer Zeit cingetreten, wo der Luftdruck eine fallende 
Tendenz bezw. ein Minimum erkennen liifst, wiihrend 
bei 31 Explosionen oder bei 50,9 pCt. der Luftdruck 
eine steigende Tendenz oder ein Maxinmm zeigt.

Inbezug au f den E ntstehungsort der Explosionen 
Ycrteilcn sich diese wie folgt:

a. A u f  A u s -  u n d  Y o r r i c h t u n g  i m G e s t e i n .

1. S chaclite ....................................................... 1
2. Querschlage ............ ............................. 2
3. U e b e rb re c h e n ...........................................1.

b. A u f  V o r r  i c h  t u n g  in d e n  F I ii t z en.

1. Grund- und P arallc lstrccke. . . .  3
2. D urchhiebe und Ueberhauen . . . 3 1
3. Brcm sberge. schwcbende oderdiagonale

S tre c k e n ........................................................ 4
4. Einfallende S tre c k e n ..............................1

c. A b b a u .

1. A b b au s tre ck c n .......................................... 9
2. P fe ile rd u rc h b ie b e .................................... 2
3 . P fe ile rs to fs ................................................. 2

4. S t r e b s t o f e ................................................. 3
5. R o lllo c h ........................................................2

mithin haben 33 aller Explosionen (b 2 . =  31 und c2. =  2)
oder 54 pCt. dcrselben in A ufłiauen stattgefunden und 
zwar 25 bei einem „stetigen A usstrom en" und nur
8  bei einem „plotzlichcn A usstrom en" des Grubcngases.

D ie unm ittelbar j  Y eranlassung zur Schlagwctter-
enłziindung war zuriickzufuhren auf:

1. Oflencs L i c l i t ............................................2
2. Gebrauch von Feuerzeug . . . .  2
3. Unbefugtes Oeffnen der Lam pe . . 7
4. Schadhaftigkeit der (L a m p e , bezw.

Schadhaftwerden bei der Arbcit . . 1 5
5. Ergluhen des D rahtkorbes . . . .  3
6 . Durclischlagen der Ziiudpille . . .  2
7. Durclischlagen der F lam ine:

a ) unvorsichtige Bcwegung . . . 1 5
b ) Fallen der L a m p e ......................... 2
c) Ausblasen der Lam pe 1

8 . Schiefsarbeit:

c) Spriihen der Z iindschnur . . .  3
b ) E ntzundung der Schlagwetter oder 

desK ohlenstaubes durch den Schufs 7
c) Abreifsen des Norresschen Zundcrs 1

9. TJnbekanntc Y o r g a n g e ........................ 1

Der Zeit nach vcrteilen sich dic Explosionen lolgender- 
m afsen:

M orgenschicht . . .  29
M ittagschicht . . .  29 
N achtschicht . . .  3

Zusam m en 61.
Von diesen haben sich, wie die nachfolgende Auf- 

stellung zeigt, 30 Explosioncn oder 50 pCt. beim Be- 
treten des Ortes unm ittelbar beim Beginn der Schicht 
oder nach Ruhepauscn ereignet.

Beginn nach Ruhepauscn 
M orgenschicht . . .  12 2
M ittagschicht . . .  10 4
N achtschicht . . .  1 1

Zusam m en 30.
Nach den angefuhrten Zusam m enstellungen verteilte 

sich die Zalil der im Ja h re  1897 erfolgten Explosionen 
je  zur lliilfte au f Zeitcn m it hoher oder stcigender 
Tendenz des Luftdruckes und auf solche mit niedriger 
oder sinkender Tendenz. Ebenso sind*) in den Jahren 
1891— 1896 nur 58,5 pCt. aller Explosionen m it einem 
B ąrom eterstande zusammengetroffen, bei dcm cin stiirkeres 
Aiisstrbm en von Grubcngas zu erw arten stand. Iliernach 
śchcint zwischen den Luftdruckschw ankungen und der 
ExpIosionsgelahr kein oder nur ein geringer Zusammen- 
liang zu bestehen; allein cin Blick au f dic graphischc 
D arstellung yeriindcrt das Bild niclit unwesentlich.

G erade w ie im vergangcnen Jah re , traten die Ex- 
plosioncn zum Teil gruppenweise au f und dicse Explosions- 
gruppen wiederum groCstenteils zu einer Zeit, wo das 
Barom etcr eine fallende Tendenz zcigte, oder in welcher 
der Luftdruck starken Schwankungen unterworfen war 
und, was das Bem erkeuswcrteste ist, diese Ęxplosionen 
haben mit geringer Ausnahine bei einem „stetigen Aus- 
strom en" von Grubcngas stattgefunden und sind nicht 
durch besondere Zufalligkeiten veranlafst worden.

Ferner sind von den 30 zu einer kritischen Zeit 
eingetretenen Ęxplosioncn 10, von den iibrigen 31 Ex- 
plosionen 11 auf aufsergewobnlichc Uińśtiinde, wic 
Nicdergehen von Gesteinsmassen, A nhaucn eines Bliisers 
oder einer K luft zuriickzufuhren, so dafs m it dem das 
„stetige A usstrbm en" der Schlagwetter bcgiinstigehdcn 
Luftdruckc noch 20, m it dem das „stetige Ausstrbmen" 
vcrzbgernden Luftdruckc ebenfalls noch 20 Explosionon 
in V crbindung zu bringen sind.

Beriicksichtigt m an nun, dafs im Ja h re  1897 ctwa 
155 Tagc mit einer ausgesprochen fallcndcn Tendenz 
bezw. m it einem M inimum des Luftdruckes, dagegen 
210 Tagc m it einer steigenden Tendenz bezw. mit einem 
M aximum zu verzeichnen sind, so lcommen auf einen 
gleichen Zeitraum  von 100 Tagen rund 13 Explosionen, 
welchc wahrend des „stetigen A usstrom ens" zu einer

*) Yergl. Gliickauf 1S97, S. 620.
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kritischcn Zeit eingetreten sind, dagegen nur 9,5 Ex- 
plosioncn zu einer Zeit. in welcher der Luftdruck nacli 
den aufgestellten Gcsetzen den A ustritt der Schlagwctter 
hatte verzogern miissen. Aucli dic auffallend grofse 
Anzahl von Explosionon in A ufhauen und Durchhiebcn 
scheint m it den Luftdruckschwanlningen in einiger Be
ziehung zu stehen.

W ahrend der durch einen fallenden Barometcrstand 
horvorgcrufene vcrinchrtc A ustritt von Gruhengasen vor 
Oertern, Pfeilcrn und Strebstofsen zur A nsam m lung von 
Schlagwettern weniger Yeranlassitng gicht, bieten gerade 
die Aufhauen, ais die natiirlichsten A nsam m lungspunktc 
von Schlagwettern, dic giinstigste Gclegcnheit dar, sich 
bci einem verinelirten G asaustritte m it Schlagwettern 
anzufiillen, sei es, dafs der vorhandcne W ettcrzug nicht 
mehr geniigt, die bei einem plotzlicli fallenden Luft- 
drucke in starkorer Mengc austretenden Grubcngasc 
hinreichend zu vcrdiinnen, sei es, dafs keine besonderen 
Yorrichlungen getrollen waren, das A ufhauen zu venti- 
lieren, da sich bei einem vorliergogangencn steigenden 
Barometerstande kcine Schlagwctter gebildet hatten.

Aus der beigefiigten Erlauterungstabclle ergiebt sich, 
dafs von den 25 Explosioncn in A ufhauen, welche nicht 
auf zufallige Ereignisse zuruckzufiihren waren, 15 bei 
einem stetigen Ausstrom en von Gruhengasen und tiefem 
oder fallcndem Barom eterstande eingetreten sind.

Nach diesen Gesichtspunktcn beurteilt, bestiitigen die 
aus der E rlauterungstabclle crmittelten Żabien in gewissem 
Grade die Annahm e, welche auch durch praktische Er- 
fahrungen liingst bestiitigt ist, dafs bei sehwankendem 
oder fallendcm Luftdrucke eine thatsaclilic.il c Erhohung 
der Explosionsgefahr eintritt.

W enn nun das Uebergewicht der durch den Baro- 
meterstand bcgiinstigten Sclilagwcttercxplosioncn nicht 
so crheblich ist, wie man vielfach, gestiitzt au f dic 
Lehren von der D ruckausgleichung fliissiger und gas- 
formiger Korpcr, anzunelimen geneigt ist, so ist der 
Grund hierfiir darin zu suchen, dafs die D ruckausgleichung 
der Gase in der Kohle und der aufsercn L uft nicht 
unmittelbar stattfindet., sondern sich je  nach der Dichtig- 
keit und Porositiit der K ohle infolge der Reibung der 
Gase an den Wandungc.n der einzelnen Poren mehr oder 
minder verzogert.

Fande diese Y erzogerung in der Druckausgleichung 
der Gase, dic oft nur wenige M cter von den Stiifsen 
entfernt sich unter einem erheblichen D ruckc befmdcn, 
nicht in so bohem Mafse, wic es tliatsachlich der Fali 
ist, statt, so w iirden bei jedem  Fallen des Baromcter- 
standes in k u rze rZ e it grofse, Mcngen von Schlagwettern 
in die Grubenbauc austreten und die Schlagwetter- 
cxplosionen wiirden sich unzwcifclhaft bedeutend vcr- 
mehren.

Bci der Zusam m cnstcllung der Esplośionen hat sich 
noch eine andere bem erkensw erte, m it den Luftdruck-

schwankungen zw ar nicht in Zusam m enhang stchende 
Thatsache ergeben.

Von 01 Explosioncn haben 30 unm ittelbar beim 
Beginn der Schicht, ais die A rbeiter vor Ort fuhren 
oder nach Ruhepausen das Ort w ieder betraten, sta tt
gefunden. Es ist dieses der klarste Bcweis dafiir, dafs 
dic Arbeiter, entgegen den gcsetzlichcn Vorschriften, das 
Ort beim Beginn der Arbeit bezw. beim W iedcrbeginn 
derselben nicht abgeleuchtct haben, oder, falls die 
Schlagwctter bci dem Ablcuchten cntziindct wurden, dafs 
sic mindestens selir unvorsiclitig zu W crkc gegangen 
sind, ob aus Fahrlassigkcit oder aus U nerfahrenheit 
miigc dahin gestellt bleibcn. Blm.

Technik.
M a g n o t is c h o  B e o b a e h t u n g o n  z u  B o c h u m . Die 

wcstliclic Abw cicliu iig der Magnctnadel voin orilichen  
Meridian betrug:

1898

Monat
August

nm 8 Uhr um 2 Uhr um 8 Uhr urn 2 Uhi
vorni. naclim. yorm. naclim.

Tag o_ < Tag S 1 a •i
1. 12 51,9 12 62,2 17. 12 55.3 12 62,9
2. 12 55,4 12 62,1 18. 12 51,5 12 60,7
3. 12 53,4 12 65,4 19. 12 52,6 12 63,2
4. 12 55,8 12 61,3 20. 12 50,8 12 63,1
5. 12 51,4 12 60,9 21. 12 52,9 12 61,1
6. 12 53,8 12 62,7 22. 12 51,3 12 61,8
7. 12 51,2 12 62,8 23 12 53,2 12 60,4
8. 12 52,5 12 64,3 24. 12 51,3 12 61,4
9. 12 52,9 12 61,9 25. 12 52,1 12 60,7

10. 12 52,2 12 58,7 26. 12 51,8 12 61,8
11. 12 50,6 12 59,4 27. 12 51,1 12 62,1
12. 12 52,4 12 61,1 28. 12 57,3 12 61,2
13. 12 53,0 12 62,0 29 12 51,9 12 60,6
11. 12 52,7 12 59,5 30. 12 53,0 12 61,2
15. 12 52,7 12 62,3 31. 12 54,8 12 61,8
16. 12 52,8 12 62,1

Mittel | 12 52,76 12 61,70

Mittel 12 £ 57,23 — hora 0.
13.8

16

Mineralogie und Geologie.
D ie  B o r a x - E r z e u g u n g  in  C h ile .  D ie Y erein ig len  

Staaten von Nordamerika und unter ihnen vornehmlich 
Californicu nelimen den ersten Rang unter den Borax 
produzierenden Landern ein. G leich darauf folgt Chile, 
wo das Rohmatcrial zur Boraxerzeugung, der U lex ii, dort 
T iza genannt, in bedeutenden Mengeri und zwar in den 
Lagersliitlen von Ascotan nalie der boliviani9chen Grenze 
und Maricunga, nordlich von Copiapo in der Provinz  
Atacama, vorkoinuit. Der U lex it bildet niimlich Lager oder 
lagerartige reiclie Irapriignationen aller Seeboden, indem  
daselbst eingetrocknete Sclilaminsehicliten mit diesem Minerał 
und m it Kochsalz und Salzthonschicliteii wechsellagern. In 
dem M aricunga-Borax-Dislrikt war der ehem altge U lexit- 
See in der Meereshohe von etwa 4000 m, .3.2 km lang von N. 
gegen S., und 20 km breit in O -W .-Richtiing, einen Raum 
von 650 qkm einnehmend. Von oben nacli unten lassen 
sieli folgende Schichten unterscheiden: Unter einer Decke
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von Salzinkrustationen, die mit Tlion und Schlamm ver- 
unreinigt sind und Vs m miichtig ersch.einen, erstreckt sieli 
ein Borax- (Ulexit) Lager in der Miichtigkeit von lU in 
und mit einem Borsiiuregehalt von 27 pCt. Darunter folgt- 
eine aus Ulexit, Soda, Tlion und eiscnschiissigem Thon be- 
stehende Schiclit, die auf einem Boraxlager von V10 iii 
Miichtigkeit aufruht. Man schiitzt die Ulexilmenge daselbsi 
auf 36  Mili. Tonnen. Gegenwiirtig ist von diesem Distrikt 
eine Eiseiibahnverbindung mit der Kliste in Aussiclit ge- 
nominen.

Die Gewinnung von Borax geschieht auf die iibliclie 
Art, wie auch in Californien und Nevada, durch Aufloseu 
und Umkrystallisieren. Ueberliaupt zeigen die Siimpfe oder 
eingetrockneti-u Borax Seen iu Siidamerika grofse Aehnlichkeit 
mit denjrnigen ia Nordamerika.

VÓrdem exportierte Chile melir Borax, wahrend gegen- 
wiirtig wieder der Ulexit-Export bedeutender ist, der zu
gleich der eigentlichen Produktion entsprechen diirfte, da 
im I.ande selbst wolil nur wenig verbrauclit wird. In den 
Jahren 1894 und 1895 betrug die Ulexit-Ausfuhr 6595 
und 4355 t. Bis zum Jahre 1895 durfte man aus Chile 
mindestens 8S50 t Borax und 41 400 t Ulexit ausgefuhrt 
haben.

Auch andere sildamerikanische Staaten, so Bolivia und 
Argentinien besitzen Boraxsiimpfe mit der iibliehen Yer- 
gesellschafiung dieses Minerales mit Koehsalz. Von dem 
in Argentinien erzeugtcn Borax werden jiihrlich Mengen von 
100 bis 150 t ausgefuhrt.

(The British consular report 1896.) 11. 11.

Yolkswirtscliiift und Statistik.
K o h le n a u s fu h r  G ro fsb r ita n n io n s  1898. (Nach dem 

Tradc Supplement des Kconomist.) Die Reihenfolge ist 
nach der Gesamt-Ausfuhr des Jahres 1897 gewiihlt.

Monat August Jan. bis Aug. ind . Gesarnt-

Nadi: 1898 1897 1898 1897
ausfuhr im 
Jahr 1897

in 10001*) in 1000 t in 100 0 t in 1000 t in 1000 t
Frankreich . . 419 443 3 452 3 671 5 701
D eutschland . 4G2 528 2S90 3 107 5 014
Italien . . . 411 381 3 050 3 421 4 834
Schweden und

Norwegen . . 349 378 2 060 2 086 3 461
Spanien u. kanar.

Inseln . . . 80 174 1175 1553 2 258
Rufsland . . . 3C8 379 1266 1352 2 0 t7
Danemark . . 171 205 1 161 1 173 1 879
Aegypten . . 172 132 130S 1269 1861
Brasilien . . . 67 78 676 719 1046
Holland . . . 80 72 552 571 947
Portugal und

Azoren . . . 45 62 490 464 683
Rrit. Ost-Indien 42 47 476 460 590
Tilrkei . . . 21 46 315 370 554
Maila . . . . 13 28 298 328 455
Gibraltar . . . 22 19 265 221 333
anderen Landem 357 435 3 317 3742 5 439

Insgesamt 3 079 3 406 22 750 24 508 37 102
Wert in 1000 L. 1 613 1 528 11 036 10 959 16 659

F o rd c ru n g  d e r  S a a rg ru b e n . Die staatlichen Steiu- 
kohlengruben haben im Monat A u g u s t  in 27 Arbeits-

*) 1 t =  1016 kg.

tagen 790 578 t gefordert und 792 843 t abgesetzt. 
Wiihrend des gleichen Zeilabschnittes des Vorjahres mit 
26 Arbeitstagen belief sieli die Fordcrung auf 711 792  t, 
der Absatz auf 697 8 6 8  t. Mit der Eisenbahn wurden 
529 792 t, zu SehitT 67 084 t versandt, 27 496 t wurden 
durch Landfuhren entnoinmen, 151 292 t den im Bezirke 
gelegenen Kokereien zugefiihrt.

M iin z p ra g u n g  Auf den deutschen Miinzsiatten sind 
im Monat A u g u s t  1898 gepriigt worden: 9 792 900 tJL 
in Doppclkronen, 9 270 900 <JL in Kronen, 236 711,00 ^/t. 
in Zehnpfennigstucken, 58 097,60 <JL in Fiińf- und 
53 682,56 iu Einpfennigstticken. Die Gesamt-
auspriigung an ReichsmUnzen, nach Abzug der wieder ein- 
gezogenen Stiicke, bezitTerte sich Endo August d. J . auf 
3 319 301 S40 in Goldmiinzen, 502  216 171,90 
in Silbermiinzen, 57 450 780,15 dL  in Nickel- und 
13 978 742,41 J L  in Kupfermiinzen.

V e r k e l i r s u e s e n .

K o h le n -  u n d  K o k sv e rsa n d . Von den Zeclien und 
Kokereien des Ruhrbezirks sind voin 16. bis 31. August 1898 
in 14 Arbeitstagen 201 726 und auf den Arbeitslag 
durchschnittlieh 14 409 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen 
und Koks beladen und auf der Eisenbahn versandt worden, 
gegen 194 434 und auf den Arbeitstag 13 8 8 8  Doppel
wagen in derselben Zeit des Vorjahres bei gleichen Arbeits
tagen. Es wurden demnach in der zweiten Halfte des 
Monats August im laufenden Jahre auf den Arbeitstag 521 
und im ganzen 7292 Doppelwagen oder 3,8 pCt. mehr 
gefordert und zur Yersendung gebracht ais vom 16. bis 
31. August 1897. Im ganzen Monat August 1898 stellt 
sich der Versand an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn 
im Ruhrrevier a u f . . . .  385 095 D.-W . gegen 356 524
im Saarbezirk auf . . . .  61 664 „ „ 54859
in Oberschlesien auf . . 153 068 „ „ 136 329
und in den drei Bezirken

zusammen a u f ...............  599 827 D.-W. gegen 548 712
und betragt demnach
im R uhrbezirk......................  28 571 D.-W . oder 8 ,0  pCt.
im S aarb ez irk ......................  6 805 „ „ 15,1 „
in Oberschlesien..................  16 739 „ „ 12,3 „
und in den drei Bezirken

zusamm en....................... 51 115 D.-W . oder 9.3 pCt.
mehr, ais im Monat August 1897.

Die Gosamtforderung bezw. dor Gesamtversand in den 
ersten 8 Monaten des Jahres 1898 betragt:
im Ruhrbezirk. . . . 2 798 798 D.-W. gegen 2 641 693
im Saarbezirk . . . .  436 142 „ „ 410 193
in Oberschlesien . . . 994 820 „ „ 910 306
und in den drei Be

zirken zusammen . 4 229 760 D.-W. gegen 3 962 192 
und war mithin
im R u h rb e z irk ................... 157 105 D.-W. oder 6,0 pCt.
im Saarbezirk....................... 25 949 „ „ 6,3 „
in O bersch lesien ...............  84 514 „ „ 9,3
und in den drei Bezirken

zu sam m en .......................  267 568 D.-W. oder 6 .S pCt.
lioher ais in dem gleichen Zeitraum des Jahres 1897.
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K o h le n b e w e g u n g  in  d e m  D u is b u rg e r  H afen .
A. K o li 1 c n - A n fu h r.

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen
Auf derRuhr 

Tonnen

Summo
Tonnen

im August 1898 . . .
1897 . . . 

Vom 1. Jan. bis August 1898 
» 1- „ „ „ 1897

B. Ko

229 825,00 
197 944,00 

1 477 928,00 
1 216 100,00

h l e n -  A b  f i li r.

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dflsseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Duisburg 
und oberhalb 

Tonnen

im Aug. 1898 
» „ 1397 

V. 1. Jan. bis 
August 1898 . 
Entsp. Vorjalir

180 116,00 
174 441,00

1 203 156,00 
977 696,00

N o c li: B.

1 925,00: — 
2238,00 -

15 306,00 — 
18 267,00; —

K o li 1 e n -  A b  ful i  r.

1 750,00 
1 175,00

13 031,00 
12 881,00

liis 7.ur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen
im Aug. 1898 
„ „ 1897 

V. 1. Jan bis 
Angust 1898 . 
Kntsp. Vorjahr

Kohlent

207.00
664.00

1 732,00 
3 768,00

ew egung
A . K o

34 566,00 
20 169,00

153 838,00 
110 468,00

in  dem II
h  1 e n -  A n f

14 148,00 
8 777,00

65 528,00 
40 442,00 

uhrorter 
u h r .

232 712,00 
207'464,00 

- - 
1 452 591,00 
1 163 522,00 
ia len .

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

im Aug. 1898 . . .  .1  418538,00 — 
„ a 1897 . . . . 1 415 978,861 — 

Yom 1. Jan. bis Aug. 189S 12 760 763,50 
* 1. ,, „ „ 1897 |2 857 219,86 -

B. K o h  1 e n -  A b f  u h r.

418 538,00 
415 978,86 

2 760 763,50 
2 857 219-86

i Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Aug. 1898 
0 „ 1897 

V. 1. Jan. bis 
Aug. 1898 

Entsp. Yorjahr

267 690,45 
244 498,35

1 685 522,55 
1 632 086,35

N o ch : B.

1 966,50 
1 242,65

17 603,65 
16 673,00

K o h l e n - /

447,00

50,00 
1 370,25

V b f  u h r.

4 007,75 
7 399,05

30 247,35 
42 849,35

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen
lm Aug. 1898 
,  „ 1897 

V. 1. Jan. bis 
Ang. 1898 

Entsp. Yorjahr

4 808,50 
1 629,50

23 075,05 
16280,05

132 999,15 
135 920,95

767 908,65 
782 343,90

56 346,20 
47 127,20

344 853,50 
263 402,10

467 818,55 
438264,70

2869 260,75 
2 755 005,00

Yereino und. Versanimlungen.
Yerein tech.niseh.er Grubenbeam ten. E s s e n ,  11. 

September. Einer freundliclien Einladung folgend, begaben 
sich gestem nachmittag die Mitglieder nach der mit Flaggen 
geschmiickten Zechc Langenbrahm zu Rutlenscheid, um dort 
«ine Besichtigung der Tagesanlagen vorzunehmen. Unter

der gefl. Fiihrung der dortigen technisohen Beainten wurden 
die siimtlichen Anlagen dieser heutigen Musterzcche durch- 
wandert. Aufscr den schorien iiraktischeu Einrichtungen 
der Mannschafts-Baderiiuine fielen auch die in deniselben 
Gebaude angeordneten Bureaus, Itranken- und Verbands- 
ziminer wie der grofse Raum fiir die Unterbringung der 
Materialien auf. Nach der Besichtigung der Ccntralgegen- 
strom-Oberfljlclicn-Kondensation und Kaminklihlung von der 
Firma Balke & Co., Boclium, welche wir schon an dieser 
Stelle • )  eingehend besprochen, wurde die eigenartig wirkende 
grofse Separalion und Wiische, welche die Maschinenfabrik 
Baum-llerne errichtet, in Augenschein genommen. Wir 
behalten uns vor, iiber diese Anlage, welche mit den 
neuesten Mitteln der Mnschinentechnik ausgeriistet ist, ein- 
gehender zu berichten. Der miichtigc Kompressor liefert 
ais Motor der unterirdischęn Masohinen und des Ventilations- 
betriebes der Grube in der Stunde 2500 cbm Kraftluft. 
Die Grube, welche eine der iilteslen des Ruhrkohlenbezirks 
ist und friiher mit vielen technischcn Schwierigkeiten zu 
kampfen hatte, bant die sogenannte niagere Partie und 
fórdert heute aus ihrem 470 m tiofen tonuliigigen Schachte 
tiiglich ungefiilir 1000 t Kohlen. Nach der Besichtigung 
der ausgedehnten Verladungsvorrichtungen folgten die An- 
wesenden einer weiteren Einladung seitens der Direktion 
zu dem zu diesem Zwecke festlich geschniiickten Saale des 
Wirtes Kaset, woseibst in freigebigster Weise fiir kiihlen 
Truiik und kraftigen Imbifs gesurgt war.

G e n e ra l v e rsa m m lu n g e n . H a n i c h e n e r  S t e i n -
I c o l i l e n b a u - Ve r e i n .  26. September d. J .,  vorm. 10 Uhr, 
im kleinen Saale der Dresdener Borse in Dresden,

II a r ko  rt sc li c Be  rg w c r k c  und  cl i em.  F a b r i k e n  
zu Sc l i we l m u n d  I l a r k o r t e n ,  Ak ti en - G es e I Is cli aft  
in G o t h a .  27. September d. J ., vorm. 10 Uhr, im Ilotel 
Wunscher in Gotha.

Z e c h e  Ma t h i a s  S t i n n e s  in Ca r n a p .  27. September 
d. J .,  vorm. 11 Uhr, im Gcschiiftshiiuse der Firma Math, 
Stinnes in Muhlheim-Ruhr.

B c rg  b a u - Ak t i e n - Ge s e  l l s c h a f t  „ M a rk  "  z u 
Sol  de.  8 . Oktober d. J ., nachm. 5 Uhr, im Hotel zum 
Romischcn Kaiser in Dortmund.

W a r s  t e i n  e r  G r u b e n -  und  l l u t t e n - W e r k e .  8 . 
Oktober d. J .,  vorm. 10 Uhr, in Warstein im Geschafts- 
lokalc der Gesellschaft.

Be r g i s c l i e r  G r u b e n -  und  H t t t t e n - V e r e i n . 1 0 .
Oktober d. J ., nachm. 2 ‘A Uhr, im Gesehiiftslokal in 
lloclidabl.

Patent-Berlchte.
G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .

K I. 4. Nr. 99 439. 15. Juni 1898. G. 5272.
T ra g h a k e n  fu r  G ru b e n s ie h e rh e its la m p e n , w e lc h e r  
m i t  e in e m  S ch litz  in  se in e r  A u fh a n g e o se  ver- 
s c h ie b b a r  is t ,  so d a fs  e r  m it  s e in e r  S p itze  a n  d e n  
D eck e l g e d re h t  w e rd e n  k a n n . Gustav Goschel, Lugau i. S.

K I. 21. Nr. 99 602. 22. Juli 1898. A. 2888.
E le k tr is c h e  G ru b e n la m p e  m it  a m  B o d e n  s itz e n d e r  
L am p e . Akkiimulatoren-Werke Zinnemann & Co., Berlin.

K I. 80 . Nr. 99 335. 4. Januar 1898. L, 4903.
B r ik e ttp re s s e n fo rm , b e s te h e n d  a u s  d re i  von d e n

*) cfr. Gliickauf Nr. 18 d. J., S. 355.
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Formłiaken gehaltenen Einlagen, mit durcli Keile 
befestigtenZwischenstucken. Ernst Luthe, Poley, 0.- Schl. 

Deutsche R e i c h s p a t e n t e .
KI. 1. Nr. 97 807. Sohoidevorrichtxmg m it auf- 

steigendem Klarwasserstrom. Von der Manhattan 
Coucentrator Company in Charleston, West Virginia, V St. A. 
Voin 8 . Dezember 1897.

Das durch den Trichter t aufgegebene Gut gelangt 
durch den Kanał k iiber eine einstellbare Platte p in den 
Raum r, in den durch eine Anzahl von nach unten ge- 
richteteu Diisen d Klarwasser eingeleitet wird. Unter der 
Einwirkung dieses, in .dem Aufsatz a aufsteigenden Wasser- 
stromes fallt das Arbeitsgut nach Mafsgabe seiner ver- 
schiedenen Dichte entweder nach unten in den mit der 
Kamrner r verbundenen Behalter b oder steigt mit dem 
Wasserstrome in dem Schenkel a auf, den es durch den 
jn der Hohe einstellbaren Auslauf 1 verliifst.

Marktberichte.
Vom Ruhrkohlenm arkt. Seitens der Syndikats- 

zeolien wurden im August 3 980 285 t gefórdert gegen 
3 626 988 t im gleichen Monat des Vorjahres und 
3 934 483 t im Ju li 1898; die Pordereinschrankung be
trug 9.50 pCt.

Borse zu Dusseldorf. Amtliclier Preisbericht vom
15. September 1898. A. K o h l e n  u n d  Koks .  *) 1. Gas- und 
Plammkohlen: a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,50 bis
11.50 J t . ,  b. Generatorkohle 1 0 ,0 0 — 11,00 J t . ,  c. Gas- 
flammfórderkohle 9 ,0 0 — 10,00*..#. 2. Fettkohlen: a. Forder- 
kohle 8 ,5 0 — 9,50 J t . ,  b. beste melierte Kohle 9,50 bis
10.50 J t . ,  c. Kokskohle 8 ,5 0 — 9,00 J t .  3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8 ,0 0 — 9,50 J t . ,  b- melierte Kohle 9,00 bis
11.00 J t . ,  c. Nufskolile Korn II (Anthrazit) 19,50 bi<<
21.00 J t .  4. Koks: a. Giefsereikoks 16 ,00— 16,50 J t . ,
b. Hochofenkoks 1 4 ,0 0 ^ . ,  c. Nufskoks gebr. 16 ,50— 17,00t^.
5. Briketts 10,00— 1 3 ,0 0 .^ .  B. E r z e :  1. Rohspat je  nach 
Qualiiśit 10 ,10— 11,00 J t . ,  2. Spateisenstein, ger. 14,00 bis
15.50 J t . ,  3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0,00 — 0,00 J t .
4. Nassauischer Itoteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 00 bis 
0 0 ^ . ,  5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  C . R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66  — 67 ^ . ,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfiilische Marken 58— 59 „/£.,**) b. Siegerlilnder Marken 
58— 59 ./£.,**) 3. Stalileisen 6 0 — 61 J t.,**^  4. Euglisćhes

*} Ohne Berucksichtigung der voni Syndikatsbeirat beschlossenen 
Auf-ichlage.

**) Mit Fracht ab Siegen.

Bessemereisen ab Yerschiffungshafen 0,00 J t . ,  5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cf. Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00 J t . ,
6 . Deutsches Bessemereisen 0 ,00  J l ., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 00 ,00 J t . ,  8 . Puddoleisen, Luxemburger 
Qualitiit 49,60 ^ t ., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
62.00 J t . ,  10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab
Luxemburg 52,00 J . i , 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
68.00 J t . ,  12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 J t . ,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 62,00 J t . ,  14. Deutsches 
Hiimatit 68,00 J t . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 75,00 J t .  D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches Stab- 
eisen 0,00 J t .  — E. Bl e c he :  1. Gewohnliche Bleche
aus Flufseisen 137 ,50— 142,50 ^/t. 2. Gewohnliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 J t . ,  3. Kesselbleclie aus Flufs
eisen 160,00 J t . ,  4. Kesselbleclie aus Schweifseisen
192,50 „St., 5. Feinbleche 135 — 145 J t .  F. Dr a h t :
1. Eisenwalzdraht 0 ,00 J l., 2. Stahlwalzdraht 0 ,00 J L

Kohlen- und Eisenmarkt verharren in sehr fcster 
Stimmung. Die nachste Biirsenversammlung findet statt 
Donnerstag den 6 . Oktober, nachm. von 4 bis 5 Uhr, in 
der stiidtischen Tonhalle.

F ra n z o s is c h e r  K o h le n m a rk t.  Auf dem franzosischen 
Kohlenmarkt herrschte im August im allgeineinen eine 
lebhafte Regsamkeit und sind die Preise aufserordentlich 
fest. Die Hausbrandkohlen gehen flott ab und mufsten die 
Nachzugler verhiUtnism:ifsig hohe Preise bezahlen. Das 
Feinkohlengeschiift bleibt fortwiihrend iiufserst fest und 
samtliche Zechen sind auf llingere Zeit mit Auftriigen ver- 
sehen, sodafs nirgends Liiger vorhanden sind. Nach Be- 
endigung der Feldarbeiten werden die Arbeiter zu den 
Zechen zuriickkehren und hotTt man dann den Anforderungen 
besser entsprechen zu konnen.

Der Koks- sowie der Brikettmarkt behalten ihre bis- 
herige feste Haltung und liifst der Absatz niclits zu wiinschen 
iibrig.

Die statistischen Zusammenstellungen iiber die Ein- 
und Ausfuhr von Kohlen und Koks ftir das erste Halbjahr 
1898, 1897 und 1896 ergeben folgende Resultate: 
K o h l e n - E i n f u h r .  1898 1897 1896

t t t
England . . . . 2  116 2 1 0 2 260 980 2 1 6 3  160
Belgien . . . . 1 619 090 1 553 310 1 424 950
Deutschland . 309 930 301 410 330 340
Andere Liinder . 1 820 2 380 3 200

Summa 4 047 050 4 118 080 3 921 650
K o k s -  Ei  nfu hr.
Belgien . . . . 273 340 306 800 314 550
Deutschland . 419 530 448 680 357 560
Andere Liinder . 4 180 8  650 12 070

Summa 697 040 764 130 648 180
K oh 1 en - A u sf u lir.
Belgien . . . . 204 770 242 390 294 350
Italien . . . . 6 810 8 060 17 910
Schweiz . . . . 98 570 97 470 98 190
Tiirkei . . . . 1 890 680 10
Aegypten . . . . — 2 0 0 —
Algier . . . 1 700 1 900 3 030
Andere Lauder . 76 270 48 620 74 040
Franzosische Schiffe 86  540 85 010 109 140
Ausliindische Schiffe 28 670 31 700 47 800

Summa 505 220 516 030 644 470
K o k s  - A u s f u h r 26 900 26 530 32 080
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Nachstehend geben die Brikett - Produktion fiir den 
Nord- und Pas-de-Calais-Bezirk fiir die Jahre 1896 und 
1897. Es werden 3 verschiedene Sorten fabriziert und 
zwar: Marinebriketts, Eisenbahnbriketts und Eierbriketts. 

M a r i n e b r i k e t t s .
ellschaften: 1896 1897
Anzin . . . 43 195 t 34 568 t
Meurohin . . . 28 10 0  t 27 750 t
Noeux . . . 93 100 t 93 000 t

E i s e n b a h n b r i k e t t s .

Aniche . . 150 000 t 170 000 t
Anzin . . 124 120 t 150 590 t
Mcurchin . . . 41 024  t 49 013 t
Noeux 6 0 0 0  t 1 2  0 0 0  t
liscarpelle . . 28 315 t 34 025 t
Ostricourt . . 16 950 t 18 0 0 0  t

E i e r b r i k e t t s .

Anzin . . 10 393 t 6 801 t
Lens . 4 263 t 3 1 1 6 0  t
Meurchin . 2  218 t 3 184 t
Ostricourt . . 17 765 t 19 745 t

Die Preise sind zur Zeit folgende:
Nor d  u n d  P a s  - d e - Cal  a is . Zechen von Marles.

S ti ic k k o h le ..................................................  24,50 Frcs.
Forderkolile 50 pCt................................... 19,00 „

„ 30 „ ...............................17,50 „
Feinkohle 4 c m ............................................12,50 „

2 ............... 11,00 „
Zechen von Lićvin.

Stiickkohle 120 m m .................................  24 ,00 „
Gesiebte 3 cm ............... ....................... 19,00 „

„ 1 c m ............................................18,00 „
M a rk tn o tiz e n  iib e r  N e b e n p ro d u k to . (Auszug

Forderkohle 4 0 — 45 pCt......................... 16,00 Frcs.
3 0 - 3 5  pCt..........................15,00 „
20 — 25 pCt..........................13,00 „

L oi re  - Bezi  rk.  Zechen Roche-Molifere und Firminy: 
Stiickkohle iiber 120 mm . . 26,00 Frcs.
Niisse I. Qual................................. 21,50 „
Forderkohle fiir Fabriken . . 15,00 „
Gesiebte 30 m m .........................14,50 „
Malborough 50 pCt. Grus . . 19,00 „
Koks g e w a sc h e n .........................  28 ,00 ,,

„ II. Qual................................. 26 ,00

Die Wasserfrachten pro Tonne von Saint-Ghislain, Anzin 
und Lens nach unten angegebenen Bestiminungsorten stellen 
sich zur Zeit folgendermafsen:

S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 6 ,50 Frcs., Rouen 6,50,
Elbeuf 6 ,40, Douai 1 ,65, Cambrai 2 ,65, Ham 3,85, 
Pćronne 4 ,20, Saint-Quentin 3,45, Chauuy 3,96, Compifegne
4 .50, Soissons 4,90, Saint-Omer 3,00, Dunkerąue 3.00, 
Courtrai 2,30, Ypres 4 ,60, Bruges 3 ,00, Anvers 2 ,50, 
Gand 2 ,60, Boom 2,40.

A n z i n :  Paris 5 ,55 Frcs., Rouen 5,55, Elbeuf 5 ,45, Amiens 
3,55, Arras 2 ,00, Douai 1,65. Cambrai 1,40, Ham 2,70, 
Pćronne 3,00, Saint-Quentin 2 ,30, Chauny 2,80, Corn- 
pifegne 3,40, Reims 3,90, Soissons 3,80, Lille 1,90, 
Bćthune 1,90, Saint-Omer 2 ,00, Dunkerąue 2,20, Calais 
2 ,20, Epernay 4,50, Saint-Dizier 5 ,00, Nancy 5,75 Frcs.

L e n s  (Pas de Calais): Paris 6,25 Frcs., Rouen 6,25, 
Elbeuf 6 ,25, Amiens 4,50, Arras 2 ,00, Douai 1,25, Cambrai
1.50, Ham 3,25, Pćronne 3,50, Saint -  Quentin 3,25, 
Chauny 3,85, Compi^gne 3,95, Reims 4,50, Soissons 4.45, 
Lille 1,00, Bćthune 1,20, Saint-Omer 1,30, Dunkerque
1.50, Calais 1,50, Epernay 5,35, Saint-Dizier 5 ,50, Nancy
6 .25, Gand 1,55, Brussel 2,80 Frcs.

aus dem Daily Commercial Report, London.)

A tu m o n i u ms u l  f a t B e n z o l T h e e r W e c h s e l k u r s c  auf
u Datura ( Beckton termsj
9
a 9 0 % 50 % gereinigt Berlin Frankfurt a.M
e0 Sept. cjtiui-
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B n c l i e r s e h i i u .
Jah.rbu.ch d e r  C hem ie . Bericht iiber die wichtigsten 

Fortschritte der rei nun und angewandten Chemie. 
Herausgegeben von Richard M eyer-Braunschweig. VII. 
Jalirgang 1897. Yerlag von Fr. Viewcg und Sobn, 
Braunschweig 1898.

Auch im vorliegenden VII. Jahrgange iiaben. wie der 
Verfasser mit Genugtliuung hervorhebt, die bewiihrten Mit- 
arbeiter ihre Kraft in den Dienst der aligemeinen Sache 
gestellt.

Im I. Kapitel berichlet F. W. Kiister iiber die Fort
schritte der Physikalischen Chemie, die 1897 zwei ihrer 
bedeutendsten Forscher, Yiktor Meyer und Fried. Stohmann,

i durcli den Tod verloren habe, dereń unvergangliche Yer- 
dienste mit kurzeń warmen Worten erwiihnt werden. Es 
folgt eine recht ausfiihrliche Litteraturangabe: Oswald hał 
eine neue Lieferung seine3 grofsen Lelirbuches der ali
gemeinen Chemie, und: II. Auflage von „Die wisseu- 
schaftlichen Grundlagen der analytischen Chemie" heraus 
gegeben; er klagt mit Recht, dafs von den neueren Ideen 
in der Chemie in den neu aufgelegten LehrbUchern immer 
noch soviel wie nichts zu spUren sei. Vermehrt wurde 
diese II. Auflage um die Abschnitte: „Complese Ver- 
bindungen", „das elektrolytische Verfahren", und „Ei n  
Gesetz iiber stufenweise Reaktionen". Yon sonstigen

■ Werken seien hervorgehoben: IX. Auflage des vortreffli i l  en



Nr. 38. -  756 —

allbekanr.ten „Anorganischen Richtera", Cl. Winklera 
Lehrbuch: ^Praktisclic Uebungen in der Mafsanalyse", 
C, F. Plaltncrs: „Probierkunst mit dcm L8trohr“ , lieraus- 
gegeben von F. Kohlbeck, H. Lamlolts klassische Arbeit 
in II. Auflage: „Das optisclie Drchungsvermiigen orgnnischer 
Substanzen und dessen praktische Anwendung", Bertlielots: 
„Thermochimie. Donnćs ct lois numeriąucs “ Kiister gelit 
dann auf die spezicllen Ilulfsmittel der physikalischen Chemie 
ein, dereń wichtigstes, das Normalelement von Clark, Gegen- 
stand ausfUhrlicher Untersuclningen von II. L. Callendar 
und 11. F. Barnest gewesen ist: „Ueber die Yeiiinderung 
der elektrómotórischen Kraft verscliiedenet' Formen des Clark- 
clemcntes mit der Temperatur und mit der Konzentration 
der Losung/f Weiter wird erwiihnt ein Thermomćter 
von F. Kohlrausch fiir selir niedrigc Tempcraturen bis 
— 190°  C., gefiillt mit Petroliither; dann von Kiister und 
Dolezaleck fiir Laboratorien und Vorlesungen geeignete, 
kleine elektrische Oefen, die nur ans gebranntem Kalk be- 
stehen, und endiicli andere weniger einfache von Bonna 
und Lekoyer. Von Bedeutung sind F. Kohlrauschs Mit- 
teilungen: „Ueber platinierte Iilektrodcn und Widerstands- 
bestimmungen", E. Beckmanns: „Neuerungen an seinen 
Molekulargewiehtsbestiminungsapparaten" und eine zweck- 
miifsig konstruierte, sehr einfache automatiselie Quecksilber- 
luftpumpe von B. I>. Boltwood. Sehr' eingeliend und mit 
treffliehen Bemerkungeu sind die stochiometrischen Unter- 
suchungen beliandelt. Hervorgehoben sei nur die so oft 
aufgeworfone Frage ii ber die Einheit der Atomgcwichte. 
Wiihrend Senbeit das VerhHltnis der Atomgewichte von
II : O =  I : 15,88 fiir geniigond genau bestimmt hiilt, uin 
daraufhin alle Atomgewichtszahlen auf II =  1 zu berechnen, 
luilt Kiister aus niiher ausgefulirten theoretischen wie 
praktischen Griinden diesen Vorsehlag fiir ganz unan- 
nehmbar. Hieran sehliefst sieli die Verwandtschaftslehre. 
Nacli kurzeń Notizen ii ber Thermo- und Photoehemie wird 
das Wiehtigste iiber Elektrochemie und Chcmisclie Mechanik 
gesagt.

Im Kapitel II. Anorganische Chemie beginnt K. Seubert 
aucli mit der Totenliste herrorragender Miinner auf dem 
Gebiete der anórganischen Chemie, vor alleu Remigius 
Fresenius, Yiktor Meyer, Scliiitzenberger, Bloiustiand, 
Joly u. a., giebt einen Ueberblick der einschlagigen Litteratur 
und beliandelt mit bekannter Griindlichkeit alles neue 
Wissenswerte iiber die Elemente.

Das folgende Kapitel entha.lt das grofse Gebict der 
Organischen Chemie von BischolT, der wiederuin eine sehr 
erschopfende, 189 Seiten umspannende Besprechung der 
kohlenstoffhaltigen Yerbindungen giebt.

F. Rohmann bespricht im Abselinitte: Physiologische 
Chemie interessante Arbeiten iiber die Eiweifskorper, Nukleine, 
Tierfette, Kohleliydrate, Milch, Fermente u. s. w. und
H. Beekurts giebt im Abschnitte Pharmaceutische Chemie 
seiner Befriedigung Ausdruck iiber ein bedeutendes Werk 
betrelTend die Zusammeustellung und Eigensehaften der 
in so grofser Fiille neu auf den Markt geworfenen Arzenei- 
m ittel; er beschreibt kurz in alphabetischer Reihen-

folge die wichtigsten Arzeneim ittel selbst. Von Beckurts 
ist auch das Kapitel: Chemie der Nahrungs- und
Genufsmittel in kurzeń Ziigen beliandelt. M. Marker 
und W. Naumano geben in gedrangter Kiirze das Neueste 
iiber Agrikulturehemie. E. F. Diirre hat das wichtige 
Gebiet Metallurgie eingeliend bearbeitet. Die im vorjiihrigen 
Beriehte gekennzeiclineteń Verhiiltnisse der rein gewerblichen  
Entwickelung w ie der technischen Fortschritte sind iin 
grofsen und ganzen dieselben goblieben. BetrefTs der 
reichhaltigen nietallurgischen Litteratur sind zu nennen: 
Diirre „Vorlesungen iiber allgdm eine Iliittenkunde" die
I. Lieferung des II. Bandes der bekannten W eddingschen, 
Eisenhuttenkunde und die I. Lieferung dor IY . Abteilung 
der Geschielite des Eisens von Dr. L. Beck, d ie wesentlich  
die Eiseniudustrie walireml des N apoleonischen Zeitalters 
1 8 0 1 — 1815 schildert. Diirre verbreitet sieli dann des 
liingern iiber Arbeilen in Bezug auf die Eigensehaften  
des Eisens. Sehr kurz wurden die Abhandlungen iiber 
m etallische M ikroskopie angrgeben. Es wiire im Interesse 
der deutschen Eiseniudustrie zu wunschen, wenn sieli reelit 
viele FachmiUincr eingeliend mit diesein wenn aucli 
sehw ierigen Thema befassen w o llten ; Am erika ist uns in 
dieser Hinsicht w eit voraus. Nach einein guten Ueberblick 
iiber M itteilungen aus den Eisenhuitenlaboratorien, iiber 
Eisenerze im allgem einen, iiber HochOfen, Kokereien 
W inderliitzung u. s. w. sprieht er zuletzt von der grofsen 
Bedeutung der Fahrradfabrikation fiir die Eisenverarbeitung. 
Nordamerika mit ca. 900 Fabriken, dann England und 
Deutseliland kommen dabei in erster Linie in Frage. Die 
weiteren Abhandlungen betrefTen die M etallurgie des 
Alum inium s, Arsens, Antimons, Bleis, Goldes, Kupfers, 
Nickels, P latins, Sil bers, Tellurs, Zinks, W ismuts, und 
des Zinnes.

Der nachste Abschnitt umfafst die Brenn- und E xplosif- 
stoffe und anorg.-chem ische Technik; er entha.lt sehr lesens- 
wrerte Angaben iiber d ie neuesten Errungensehaften, nament- 
lich in der Beleuchtungsfrage, wiihrend auf dem Gebiete 
der Explosivstofle und Ziindwaren Erfindungen von grofserer 
Tragweite nicht zu nennen sind. Auch die nachsten 
Kapitel: Technologie der K ohleliydrate und Giirungs-
gewerbe, die Fette und Erdiile, d ie Theer- und Farben- 
chem ie bringen ausfiihrliche Angaben, d ie  jeden Interessenten 
gut orientieren werden. Im letzten Kapitel flndet mail 
eine Zusammenstellung iiber die Fortschritte der Photograpliie.

Die Ausstattung des W erkes ist wiederuin eine selir 
gediegene; das Jahrbuch der Chemie kann allen Fach- 
genossen nur auf das warmste empfohlen wTerden. Dr. K.

P e r s o n ii I i e n.
Dem Bergrat Mor s  b a c h ,  Salinendirektor zu Oeynhausenr 

ist der Rote Adlerorden 4. KI., dem Generalsekretiir des 
Centralverbandes deutscher Industrieller, Mitglied des Hauses 
der Abgeordneten, Dr. Bu e c k  zu Berlin, der Kronenorden
3. KI. verliehen.
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