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A m  7. d. M. fand auf der Zeche Recklinghausen, Schacht II, die feierlichc Aushandigung der Ehrenzeiclicn 
an diejenigen Beamten und Bergleute statt, wclclie sicłi bei der Rettung der durch die Schlagwetter- und Kohlcn- 
stauh-ExpIosion am 14. August d. J. gefiihrdeten und yerungliickten Mannschaften besonders ausgezeichnet hatten.

Jene Explosion, welche durcli vcrbotswidriges Anziinden einer Dynamitpatrone im Ueberhauen des Fliitzes 
Emil, II. Solile, verursacht war, hatfe an Opfcrn 3 Tote, 2 Sehweryerletzte und 9 Lcichtvorlctzte. Samtliche 
Leichtyerletzte, sowie die beiden Seh\ververletzten sind heute wieder vollst;indig hergestellt.

D ic feierliche Aushandigung der Ehrenzeiclicn fand durch den Ilerrn Berghauptmann Taeglichsbeck in Gegcnwart 
der Beamten und eines grofsen Teils der Belegschaft statt und waren die Betriebsgebiiude und der Zechenplatz 
mit Fąlinen, Guirlanden und bergmiinnischen Abzeiclien festlich geschmiickt.

Der Herr Berghaupfmann schilderte in seiner Rede kurz den Ilergang derExplosion und bob hervor, dafs ihre 
Ursache lediglich auf den Leichtsinn des bei der Explosion■ zu Tode gelcommenen Sehiefsmeistcrs zuriickzufiihren 
sei. Wenn dalier die Yeranlassung zu der heutigen Fcier aucli eine traurige sei, so sei doch die Thatsache, dafs 
nach den stattgehahten eingehenden Untersuchungen die Betricbsverwaltung der Zeche keinerlei Ycrschulden an 
der Katastrophe trelfe, eine erfreuliche.

Ganz besonders hervorzuheben sei aber der Opfcrmut der Beamten und Bergleute bei der Explosion, welche 
mit Nichtachtung ihres eigeneń Lebens durch verbrochene und mit Nachschwaden angeftillte Strecken durchgcdrungen 
seien, um Verletzte oder Betaubte zu retten.

Se. Majestat der Kaiser und Konig haben dalier in Anerkennung dieses mutigen Verhaltens geruht, folgende 
Elirenzeichen zu verleihen:

Das Verdienst-Ehrenzeichen fiir Rettung aus Gefahr:
1. dem Steiger Hubert S e h u l t e n  zu Ilochłarmark,
2. „ llauer Hermann M e i s  zu Bossendorf,
3. „ Lehrhauer Karl Mi i l i l h a u s e n  zu Ilochłarmark.

Die Erinnerungsmcdaillc fiir Rettung aus Gefahr:
1. dcm Betriebsfiihrer Mathias W a l g e n b a c h  zu lloclilartnark,
2. „ Iliilfsstcigcr Oskar W e b e r  zu Ilochłarmark,
3. „ llauer Anton V e r s e  zu Sinsen.

Aufserdem sei Redner vom Ilerrn Minister fiir Handel und Gewerbe beauftragt,
dem Steiger Joseph E s p e y ,
„ Ile in r. B r e d e n b r o c k e r ,
„ Zimmerhauer W ilhelm P r o b s t ,  - 

Lehrhauer Heinrich P r o b s t  und 
„ llauer Karl Z i e g l e r
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fiir ihr gleichfalls aherkenncnswertes Verhalten bei der Rettung der Verungliickten cinc oflentlichc Bclobigung zu 
teil werden zu lassen.

Naehdem alsdann dic Aushiindigung der Ehrenzeichcn, Bcsitzzeugnisse und Bclobigungsschreiben an die 
Genannten crfolgt war, richtete der Ilerr Berghauptmann cinc Mahnung an dic yersanmiclten, die zur Yerhiitung 
von derartigen Unfallen crlassenen Vorschriften gewissenhaft zu befolgen, und schlofs mit einem begeistert auf- 
genommenen dreimaligen Gliick auf! auf Se. Majestat den Kaiser und Konig.

Bei der sich daran ansehlielsenden Festliehkcit, an wcleher dic Beamtcn und dic Dekoricrtcn teilnahmcn, 
braciite der Ilerr Berghauptmann den Dckoriertcn cin „Gliick auf" dar, welches der Dircktor, Herr Bergassessor 
Liithgen, mit Dankcsworten fiir das pcrsonliche Erscheinen des Ilcrrn Bcrghauptmanns und mit einem „Gliick auf" 
auf dcnselben erwiderte. Herr Bctriebfuhrnr Walgenbach sprach im Namen der Dekoricrtcn den Dank aus und 
schlofs mit einem noehmaligcn Hoch auf Sc. Majestat den Kaiser.

---------------- X  ------------------------------

Uober die Ursaehe der in letztvergangenen Jahren zu Eisleben eingetretenen Bodenbewegungcn.
Auszug eines G ntachtens von Otto I. a n g .

Ifierzn  Tafel X L .

Die Frage nach der Ursaclie der zu Eisleben in den 
letzten Jahren aulgetretonen ErschiUterungen, Bcwcgungen 
und Senkungen des Erdbodeus ist bislang noch nicht 
befriedigend beantwortet worden.

Dies ist cntschicdcn bcdaucrlich in anbetracht der 
Grofse des Yermogensschadens, welchen einerseits fast 
dic Hiilfte der Biirgcrschaft der etwa 23 000 Einwohner 
zahlcndcn Stadt Eisleben, andererseits eine nicht nur 
mit natiirlichen Schwierigkeiten, sondern auch mit der 
Unguust des Metallmarktes mutig und unverzagt 
kampfcndć Gewcrkscliaft crleiden mufsten. Fiir letztere 
und fiir alle Freundc des Bergbaus hat die Frage auch 
uocli moralisches Gewicht, dcnn ihnen wird ein „wegen 
mangelnder Beweise" Schadenersatzanspruclie ablchnendcs 
Urteil keine Genugthuung bieten konnen. Wirklichc 
Bcfriedigung werden dieselben erst aus einem Nachwcisc 
zu schopfcn Ycrmogen, der die gchcgte Ucbcrzeugung 
von der Sehuldlosigkeit des umgehenden Bergbaus an 
dcm schweren Ungluck festigt.

Mit der hier gebotenen Antwort auf jcne Frage kann 
ich mir allerdings nicht schnieicłieln, die Ursaehe bereits 
zweilellos nachgcwiescn zu haben; um den unzwcifel- 
liaften Bewcis fiir ihre Richtigkeit zu fiihren, wiirde cs 
noch weiteren vicl umfanglicheren Materials bediirlcn. 
Unter diesen Umstiinden mufs ich mich beschcidcn, den 
Nachweis wenigstens der Miiglichkeit und Wahrschein- 
lichkcit der Erkliirung zu yersuchcn.

D ie Art, Dauer, Ausdehnung1)  und Intcnsitiit der

4)  In der au f Tafel LX dargestellten Skizze des Scbadigungs- 
gebietes is t der ini U ntergrunde angetrofTeue sogenannte „M artins- 
schachter K ucken- oder F ló tzgraben“ m it eingezeichnet. Die den- 
selben begrenzenden Y erw erfungsspalten fallen grabenwarts "steli 
e in ; die Yerwufshóhe is t in der II . T iefbausohle, also etwa 900 m 
nordwestlich vom dargestellten  Gebiete, m it 30 ni gemessen, im ier- 
halb des betr. G ebietes se lbst n ich t bekannt.

Bodenbewegungcn zu Eisleben hat wolil auch in weiteren 
Kreisen dic Ucbcrzeugung durchdringen lassen, dafs nicht 
nur der Obcrfliiche nahe Vorgiiugc bedingend gcwcscn 
sind. Es mufs viclmchr ais cinc allen Bodenbewegungcn 
gemeinsame, erste und oft einzigc Ursaehe cinc ajis der 
Tiefe wirkende gcwaltet haben und ermittelt werden.

Ais solchc hat der Konigliche Bergrat a. D. Ilerr 
v. M o r s e y - P i c a r d  die Auslaugung eines Salzlagers 
und den derselben folgenden Schlottcnbruch hinzustellcn 
versucht. D ie Unwahrschcinlichkeit der behaupteten 
Thatsachcn an sich, sowie ihrer schnellen Entwickelung 
bis zu einer schadenbringenden Grofse sind bereits an 
anderen Ortcn dargestellt, wo scliliefslich darauf hinge- 
wiesen wurde, dafs zumal die notwendige FolgecrschCinung 
des ungeheuren Schlottenbruchcs, namlich ein Erdfall, 
nicht cingetrcten ist.

Der Gcdankc an Erdcrscliutterungen ais nachstc 
Ursachen der Oberfl;ichcnver;inderungen liegt viel naher 
ais dcrjenige an Schlottenbriiche und Nachstiirze, und 
zwar schon nach den iiber die Ercignisse vorlicgcnden 
Berichtcn. D ic zahlreichen, von den Beobachtern em- 
pfundenen Erdcrschiittcrungen sind wahrscheinlich keinc 
belangloscn und untergeordneten Boglciterscheinungcn 
der Oberfl:ichenveriindcrungen, sondern umgckehrt sind 
diese, dic Erdspalten, die Risse in Gebiiudcn und dic 
Satzungswirkungcn in oberflachlichen Ilaulwerken, 
Wirkungen jener. Ersclieint es ja doch nicht undcnkbar, 
dafs sich ein schweres Ilaus, welches, wie dies schon 
Ilerr Geh. Bergrat Leuschner (cl-, diese Zeitschr. 1895, 
Nr. 30 und 31 ) betont hat, auf Schuttbodcn aufgcfiihrt 
wurde, der auf mit plastischen Thonen wechsellagcrndcn 
und mit W asser gesattigten K ies-, Sand- und Gcroll- 
massen ruht (w ie dies dic Bodenuntersuchungcn in der
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Zeisingstrafee2)  ergeben haben), infolge von wiedcrholten 
starken Erschiitterungen um etwa 2 m senkte. Ebenso 
wird in Fallen, in denen die starkę Obcrllaclicnboschung 
den llausfundaincnteu das Widerlager einseitig sciiwachtę, 
die Erschlitterung leicht ltifsbildungen veranlafst haben 
konnen.

Ilerr von Morsey-Picard, der die Bedeutung und 
Wichtigkeit der Erschiitterungen verkannte und unter- 
scliatzte, war infolge dieser V  ernachlassiguńg des 
k i n e t i s c h e n  oder s e i s m i s c h e n  M o m e n t e s  zur An- 
nahme ganz unwabrscheinlicher Dimensionen der in 
320 m Tiefe unter der Oberflache yermuteten Schlottc 
geniitigt, durch deren Zusammenbrnch die an der Ober- 
llaclie bemerkbarcn Senkungserschcinungen bcwirkt sein 
sollten.

Wenn nun liier betont wird, dafs ais erste Ursache 
der Eislebener Schadigungen Erderschiitterungen ins 
Auge zu fassen sind, so wird sich daran unmittelbar 
die Frage kniipfen nach decen U r s a c h e ,  ihrem A u s -  
g a n g s o r t e  und ihrer S t a r k ę .

.Erklart sei da aber sogleich, dafs der Gedanke an aus 
sehr grofsen Erdtiefen stammende, auf das geheininis- 
volle Innere unseres Planeten oder auf fortschreitende 
gebirgsbildende Prozesse zuriickfiihrbare, cigentliche Erd- 
beben („abyssodynamische Aeufserungen") hier fern 
liegt, einfach ans dem Grunde, weil keine Erscheinung 
hier bekannt wurde, welche zu einer solehen Annalime 
aucli nur im cntferntesten berechtigte.

Bekannt ist , dafs sich W ellenbewegungen und 
Erschiitterungen in Gcsteinen sowie im Erdboden liber-

2)  D ie Zeisingstrafse. in w elcher ebenso wie in  der ilam m tlior- 
strafse die stiirksten S chadigungen e in g e tre ten  s ind , ist, w ie die 
Skizze des Schadigungsgebietes zeig t, oberhalb des grofsten der in 
der Tiefe angetroffenen Salzvorkoim nen belegen. D iescs Yermut- 
lich nur zufallige ZusammentrefTen der U m stande lia t H erm  
von M orsey-Picard Teranlafst, einen S ch io ttenbruch  ais Schadigungs- 
ursaclie zu behaupten , d er durch  "Weglaugung des Steinsalzes, 
welchera er ganz nnbew iesene u n d  unw ahrschein licho Massen- 
dimensionen zuschreibt, en tstanden  sei.

Die Aufscliliisse in der Zeisingstrafse und deren  Um gebung er- 
faben nach H errn  W im m crs g u tig er M itte iiung  ais M ittel von
2 Versucbsscliacht- u n d  12 B ohrlocb-A ufschliissen eine M achtigkeit 
der oberllachlichen A blagerungen (oberha lb  des „grauen Letten" 
und des unteren  B u n tsan d ste in ) von etw a 7  m. Ais Beispiele 
seien augefuhrt:

Versuchsscliacht I im K aiserschen G arten, Zeisingstrafse 47. 
2 ,30 ni schw arze D am m erde m it W urzelresten ,
0,50 u Lehm ,
1.00 „ ro ter K ies,
1,45 ,, gelber Thon,
0,25 „ G erollschicht, m it 3 1 W asser d ie M inutę, 
3,95 „ gelber Thon m it Sandsteinbrocken,
1.00 „ b rauner Sand,
9,75 „ grauer L etten , ungesch ich te t u. n ich t zerkliifet.

Bolirloch 1, auf U agem anns B esitz tum , Zeisingstrafse 44.

!
 1,25 m P flaster und  Schutt,

1,50 ,, D am m erde,

1,25 „ thon iger K ies,
1,50 „ K ies m it G eschieben,
l-̂ O „ grober K ies ; AVasserspiegel bei 6,1 ni Tiefe,
0,30 „ K ies,
3,00 „ gelber Thon,
1,00 „ grauer Łetteii.

haupt sehr leicht und w eit fortpflanzen. Ferner ist 
festgestellt, dafs die Starkę der Erschlitterung vom  
Erschutteruhgsherde an abninimt, sowie dafs die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erschutterungswellen 
von der Stiirkc des ersten Anstofscs abliangt, ohne jedoch  
auch nur im entferntesten in entsprcchendem Mafsc mit 
jener zu wachsen (Versuchc ergaben einen auf unglciche 
und ungleichmafsigo RaumeiTiillung zuriickfuhrbaren Ver- 
lust von J/s der theoretisch bereclmeten Grofse). Ilicrmit ist 
jedoch aucli alles erschopft. was, wenigstens so vicl mir be
kannt und erinnerlich, ais Grundlagebenutzt werden konnte, 
um aus der Stiirke einer Stofswirkung die Intensitlit 
und den Ort des Anstolśes zu bereclmcn; dafs diescs 
Gcbotene hierzu nicht geniigt, bedarf wohl keines be- 
sonderen Nachweises. Der Mangel weiterer Angaben 
ist in der Geologie nicht ais eine uberaus schmerzliche 
Bliilśe empfunden worden, weil sich fiir diejenigenErdbebcn, 
welche ausgedchnte Landstriche erschiitterten, in den 
Zeitbeobachtungen des Eintrittes oder (nach Mallets 
Methode) in der Orientierung der entstandenen Spalten 
Materiał bot zur Berechnung des Erdbebenherdes («Cen- 
trum" und „Epicentrum").

Danach hat es den Anschein, ais ob es nur aufser- 
gewohnlich starken Erschiittcrungcn. w ie etwa dem plotz- 
liclien Einsturze einer ungeniein hohen und geraumigen 
Schlotte gelingen konne, noch aus EntlernungCn yon 
2 — 3 lnindert Metern Wirkungen von derjenigen Stiirke 
zu erzielen, w ie sie in Eislcben eintraten. Es lag 
daher nalie, eine solche Voraussetziing anzunehmen, 
w ie es ja  auch von Herrn v. Morscy -  Picards Seite 
gcschehen ist: dafs aber diese Annalime unstatthaft 
ist und zwar auch bei Beziehung auf Fortpllanzung 
der Erschiitterung, also nicht nur auf Nachsackung 
des Bodens, geht aus den Erschcinungen an der 
Oberflache des erschiitterten Gebictes hervor. So lange 
allerdings, ais die Schadigungen sich auf dasjenige 
Gebiet beschrankten, wo schon vorerwahntc Umstande 
(oberflachliche Ablagerungen, Gehangeboschungen, Bau- 
schaden) ihren Einflufs geltend machen konnten und 
eine die Beurleilung storende Manhigfaltigkeit der Er- 
schutterungsaulserungen bewirkten, liefs sich wohl an 
einen c e n t  ra i  en Erschiittcrungsjięrd, einen Anstofs- 
p u n k t  denken; nachdem aber mit fortschreitcnder Aus- 
dehnung des Gebietes innerhalb von dessen grofeerem 
Teile und insbesonderc dort, wo Schichten der unteren 
Buntsandsteinstufe an die Oberflache treten, die Er- 
schiitterungswirkungen sich in c i n f a c h e r  und zwar in 
u b e r e i n s t i m m e n d e r  W eise, namlich in e i n a n d e r  
p a r a l l e l e n  E r d s p a l t e n  aufsern, kann nach den 
Lehrcn der Geodynamik und Mechanik iiberhaupt wohl 
kein Zweifel sein, dafe wir es nicht mit einem Anstofs- 
punkte zu thun haben, sondern Erschiitterungen von 
F l i i c h e n  hier zu grunde liegen miissen, entweder von 
einer e i n z i g e n  Anstotsflache oder von mehreren, aber 
e i n a n d e r  p a r a l l e l  s t r e i c h e n d e n  Flachen.
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Um aber dic Wirkungsgriifse der OberflachCnstoningcn 
zu crklurcn, ohne solir ausgodchnte und der Oberfliicho 
sehr nahe AnsfoM iichen oder ungehcuerlichc Anstofs- 
Encrgieen iordern zu miissen, bedarf es nur des Er- 
innerns, dafs dic Erschutterungcn xalilreic.fi waren und 
nach Ycrhaltnismiifsig kurzeń Zwischcnriiumen wieder- 
kehrten. W ic dic den Beobaelitcrn ftthlbar gc- 
wordencn, so mogen schon unzahlige, dem Gefiihl 
cntgangenc Erschiittcrungen Yorlier und wiihrenddem 
elastischc W ellenbewcgungen im  g l e i c h e n  S i n n c  
erzeugt haben. A lle diese zeitlich cinandcr folgenden, 
g l e i c h g e r i c h t c t e n  Bcwegungen haben dabei ilire 
Wirkungcn teilweise summiert in iilmlichcr W eise, wic 
bei Stauchvcrsuchen von Mctallstiiben dic Sclilagarbeitcn 
der wicdcrholtcn Schlagc die Wirkung stcigcrn. Und 
nicht nur die genau glcicligcrichteten Erschiittcrnngcn 
erhohten dic Wirkungsgriifsc, sondern auch dic dayon 
abweichcnd gerichtctcn wenigstens nacli Mafsgabe iiirer 
jener Richtung parallelcn Fortschritts-Komponente. W ie 
auf denselben Punkt auftreiTende, in kurzeń Zcitranmen 
wiedcrholte Schliigo ihre Wirkungcn vereinigen, so thun 
dies eben auch in cntsprechendem Mafse auf dieselbe 
Anstofsfliichc und dereń Parallelcn yertciltc, im Raumc 
gleichsinnig gerichtete Stofse.

A uf dicsc W cisc konnten aus an sich bedeutenden 
Tiefen Anstofse von so geringer Intensitat, dafs dic 
Fortpilanzung eines nur cinmal erfolgten solchen Anstofses 
nur auf unbedeutende Erstrcckung moglich war, durch 
ihre luiufigc Wiedcrholung bis zur Obcrflache fortgepflanzt 
werden, um daselbst noch Wirkungcn zu crzielcn, welche, 
falls sie durch einen vercinzeltcn Anstofs herbeigcfiihrt 
werden sollten, einen solchen von ganz ungeheurer 
Starkę erfordern wiirde.

Waren z. B. in dcm den Untergrund bildenden 
Schichlcnsystemc bis in mehrere ITundertc von 
Mctcrn hinab flacho, wenn auch durchwcg nur ganz 
niedrigc Hohlraumc, gewisscrmafsen Erwciterungen von 
Schichtungsfugen, in reichlieher Menge ausgebildct, so 
Ycrmochte der Zusammcnbruch von nur einem derselben 
zu bewirken, dafs alle im Licgcnden und Ilangenden 
bcfindlichcn Massendcfekte von geringer Stabilitat kurze 
Zeit darnach ebcnfalls zusammenstiirzen und dic Zu»- 
wirkungcn derselben auf dic Oberflache sowie die aus- 
gelostcn Erschutterungsstofse derselben sich summierten. 
Ein wirklichcś Nachsacken aber der Oberflache liifst sich 
in solchein Falle nicht erwarten, weil die nachgebrochencn 
Massen durch ihre Auflockcrung die Bruchraume dieht 
genug zu crfiillen vermogcn.

Die Richtung, welcher fast alle in dem Untergrnnde 
von Eisleben cntstandenen Erdspalten parallel laufen. 
insbesondere die auf der Skizze mit III bis YI be- 
zcichnetcn (die mit II ausgczeichnete habe ich nicht 
selbst gesehen; sie hat Ycrmutlich nur geringe 
Erstrcckung und verdankt ihre Entstchung wohl den 
Satzungswirkungcn in den obertlachlichcn Geriill- und

Tlionablagcrungen; — fiir die Richtungsabweićhung der 
Spalte I ist die steile Gehiiugeboschung verantwortlich 
zu machen), s t i m m t  nur ii b e r  e i n  mit derjenigen des 
S t r e i c h e n s  des in der Tiefe darunter lagernden Kupfer- 
schicfcrs. Es ist dies deutlich zu erkennen aus der 
Parallelitiit der Spaltrissc mit den in dic Skizze ebcnfalls 
aufgcnommencn Oberflachen-Projektioncn der Tiefbau- 
sohlen, welche diesem Streichcn folgen; jeder Ablenkung 
des letzteren cntsprcchcn auch geringfiigigc Abweichungen 
der Erdspaltcnrichtungcn von dereń genercllcm Streichcn.

Da nun bckanntlich das Streichcn und Fallen des 
Kupferschiefcrilotzes auch fiir dic iibrigen auflagernden 
Glicder der Zcchstcin- (sow ie auch der Buntsandstein-) 
Stufe gilt, so ist es wohl gestattet, jcne R i c h t u n g s -  
U e b e r e i n s t i m m u n g  d e s  S t r e i c h e n s  der Erdspalte 
und der Untergrundschichtcn ais einen B e w c i s  ur-  
s a c h l i c h e n  Zusammenhangs zu deuten.

Yon den marinen Schichtmassen des Untcrgrundes sind 
nun dic der Obcrflache zunachst gelegenen, niimlich die der 
unteren Buntsandśteinstufe, nacli ihrer Gestcinsbeschaffen- 
lieit ganz unverdachtig, Erschiitterungsherdc zu bilden. 
Dagcgen ist dic g a n z e  Z e ć h s t e i n - A b t e i l u n g  des 
pcrmischen Systems fast aus lauter Gcsteinsmasscn auf- 
gebaut, die sich schon nach ihrem Mincralbestande oder 
nach ihrem Struktur- und Lagerungsbefunde oder aber 
nach auffalligcn Machtigkcitsschwankungen ais G e -  
f a h r c n ą u c l l c n  der  S t a b i l i t a t  kennzeichnen lassen.

Wiihrcnd sich im und nahe dem Ausbisse dieses 
Schichtcnsystcm liickcnhaft3)  und von nur 10— 20 m 
Miichtigkcit (z. B. im Forderscliacht III, b., Lichtloch
81 und desgl. 81, F .) erweist, woran allerdings auch dic 
urspriinglich gcringcrc Machtigkcit der Randtcile von in 
„Seebecken" abgelagcrtcn Gesteinen schuld sein kann, 
finden wir es schon in v.-cnigc Kilometer betragender 
Entfernung davon gegen das Muldcn-Innerc zu (z. B. in 
Schacht Ernst I und II, sowie Clotilde) auf 150 m 
Gcsamtmachtigkeit angewachsen. Dabei ist es aber auch 
hier zum vierten bis.dritten Teile aufgcbaut aus einem 
^[aterialc (der „Aschc" in ihren verschiedcnen Abartcn), 
welches unmiiglich ein urspriingliches Ablagcrungsprodukt 
darstellt, Yiclmehr ais ein Auslaugungs-Riickstand von 
jeher aufgefafst wurde und ais solcher auch heute noch gilt.

Das in der Eisleben-Mansfclder Gcbirgsmulde zur 
Ablagcrung gelangte Schichtcnsystcm vom ICalkstcin der 
unteren Zcchsteinstufc an aufwiirts bis zum Abschluls 
der ganzen Abteilung durfte uns demnach nach seiner u r-  
s p r i i n g l i c h c n  G c s t e i n s a u s b i l d u n g  u n d  M i i c h t i g 
k c i t  n o c h  g a n z  u n b c k a n n t  sein. D ie urspriinglichc

3J I)a  die Z echsteinstu fe n u r an ganz re re in z e lte n  Stellen am 
B cckcnrande ausstreicbt, is t  sie  in d er beigegebenen Skizze der 
E islcb en er G egend (also n u r des Sudw estw lnkels des GebirgbeckensJ 
gar n ic h t besonders ausgezeicbnet; ih r  A usbifs erschein t da aber 
schon genugend  angegeben durch die Scheidelinie von Kotliegendcm 
und  B untsandstein .

D ie c itie rten  Schachtprolllc ilnden sich angegeben in der „ re s t-  
schrift d e r M ansfeldschen k u pfersch ieferbauenden  Gew erkschaft zum 
I V .  allgem einen d eu tschen  B ergniannstag zu  I la lle , 1 8 8 9 -
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Machtigkeit ist zwcifellos cinc b e t r a c h t l i c l i  g r o f s e r e  
gewesen, ais wie dieselbe bis jetzt an den beim Bergbau 
untersuchten Stellen angetroffen wurde.

DieseVerringerung der Miiclitigkeit. der „ S c h w u n d "  
derselben, ist nun sicherlich nur eine Wirkung von Wasser 
und, wenigstens zum Teil, von in diesem entlialtenen 
anderen Losungsmitteln, und mufs der dazu luhrende 
Prozefs so lange und in dem Umfange andauern, ais sich den 
im Kreislauf befindlielien Losungsmitteln zur Auslaugung 
oder Umsetzung geeignetes Materiał inncrhalb dieses 
dieses Gebirges bictet. W ie er also vermutlich seinen 
Anlang bereits nalim. sobald nur nach Abiinderung dor 
die Schiclitenablagerungen begunstigenden Umstande fiir 
derartige Umsetzungen geeignete Verhaltnisse eintraten, 
und solangc andauern mufs, ais fiir die Ldsungsmittel 
angreifbarc Gesteinsmassen mit diesen nocli in Bcriihrung 
kommen konnen, so w a l i r t  er unzwćifelhaft auch jetzt 
nocli im ganzen Gebietc der Gebirgsmulde und also aucli 
im U n t e r g r u n d e  d e r  S t a d t  E i s l e b e n  fort .

Der „Schwund" der Scliichten mufs nun folgerichtig 
deren Tragfiihigkeit schwaclien und ein N a c h z i e h e n  
und  N a c h s e t z e n  d e s  I l a n g c n d e n  im Gefolge haben, 
das nicht olinc begleitende Erschiitterungcn eintreten kann. 
Da schon fiir den Eislebencr Untergnind ein Miichtigkeits- 
schwund der Zechstcinschichten von 2 0 — 30 m nicht 
unwalirscheinlicli ist, so wird auch boi Ilintanbaltung 
der Behauptung, dafs das Nachsetzen in diesem Mafse 
auf einmal erfolgt sein konnte, doch wohl dic Meinung 
Eingang finden, dafs sich die hierdurch eingeleitetcn 
Erschiitterungen durcli die bis 200  m machtige Decke 
von „untercm Buntsandstein" hindurch zeitweise an dor 
Oberflache mit ziemlicher Gcwalt geltend zu machen 
vermochton.

Weichen W egen ist aber die Auslaugung zuerst, 
sowie hauptsachlich gefolgt? Den auslaugcnden Wasser- 
faden konnten im yorliegenden Fallc Zutrittswegc zu 
ihren Opfern auf zweicrlei W eise erciffnet sein. Namlich 
einmal durch die geneigte Schichtenstellung bei der 
Miildenbildung, welche cin Blofslegen (Ausboifscn oder 
Ausstreichon) der verschiedcnen einzelnen Schichtenkiirper 
langs des Muldenrandes im Gefolge hat; dabei erschcint 
es gleichgiiltig, ob man die Muldenform ais erst nach 
Abschlufs der Zechsteinporiode durch Gebirgsfaltung 
ontstanden oder aber bereits vor Ablagerung der Anhydrite 
veranlagt gelton lassen will, —  und dann durch die 
Ijagerungsstiirungen inForm von „Ttiickcn" und „Griiben". 
Von diesen kommt fiir das Eislebencr Gebiet nur der 
„Martinsschachter Flotzgraben" (s. Skizze) inbetracht. 
Nach den von mir gelegentlich an dessen nordlicher 
Verwerfungsspalte und in II. Tiefbausohle gemachten 
Beobachtungen haben denn aucli diese Ycrwerfungskliifte, 
welche die Schichtmassen bis in unbekannte Tiefon 
zerspalten, wenigstens an den Stellen, wo sic nicht 
alsobalddurch nachgiebiges oder schwellendes Nebengostein 
zugedriickt wurden, ersichtlich dem Gebirgswasser ais

W ege gedient, sind jedoch durch Niederschliige aus 
diesem (die Hauptkluft war durch bis zu 0,1 m machtigcn, 
sich aber stark zertriimincrnden Schwerspat, dic 
parallelen, im Zechstein jenc bcgleitenden Nobenspalten 
von Kalkspat auśgefullt) wieder geschlossen und diirften 
sic demnach, wenigstens in der Eislebencr Gegend, den 
Losungsmitteln a u f  d ie  D a u e r  keinen Zutritt zu den 
wcglaugbaren Gesteinen geboten haben.

Nun sind aufserdem noch in Streichriehtung der 
Zechsteinschichteh verlaufende Spalten ermittelt worden; 
von diesen bleibt aber erst zu beweisen, dafs sio bereits 
vor Eintritt des Machtigkeitsschwundes der Zechsteinstufe 
entstanden und nicht viclm chr, was ich annehmen 
mochte, Wirkungen des letzteron sind.

Demnach wird dic Gesteinsauslaugung und Um- 
wandlung, dic den Machtigkeitsschwund hervorriefen, im  
a l l g e m e i n e n  u n d  r e g e l m a f e i g  nur  v o m  A u s b i f s  
d e r  S c l i i c h t e n  a u s ,  und nur bei hierzu ungewiihnlich 
giinstigor Kombination der Umstande yielleicht liier und 
da einmal auch langs Gebirgsspalten, haben beginnen 
und fortschreitcn konnen.

W elche Glieder des Schichtensystems werden nun 
aber dor Auslaugung zunachst vcrfallen sein? Man wird 
da zuerst an das Steinsalz denken. Yon diesem finden 
sich aber nach bergmannischcr Erfahrung in der Eis- 
lebencr Gegend nur immer Lager von geringen Dimensionen 
(Nester) und diese wiederum stets rercinzelt und ohne 
gogenseitige Yerbindung den yergesellschafteten An- 
liydriten zwischengclagert 4)  Letztere bezeugen jedoch 
durcli stinkschieferahnliche Schichtenbelage, dafs ihre Ab- 
lagcrung sehr haufig durch „Flufstriibe" initschlcppende 
Siifswasserzufliisse untcrbrochen und gestort wurde. In 
denjenigen Partieen aber von Salzlager absetzenden 
Seebecken, in denen solche Zufliisse und in dem Mafse 
wie liier zur Geltung kamen, konnte nun wegen der 
langen Zeitranme, die zur Herbcifiilirung dor Ueber- 
sattigung des Salzwassers erfordcrlich sind (w ie ich dies 
in Nr. 24  dieser Zeitschrift dargelegt habe), sehwcrlich 
eine S a l z l a g e r b i l d u n g  g e d e i h c n  und sich k r a f t i g  
entwickeln. Nach diesen Anzeichen darf man also gar

Steinsair. is t  voni B ergbau in  der ganzen E islebener Gegend 
nach H errn  W i  m i n e r s  M itteilungen b islang  nur an 4  S tellen 
angetroffen w orden, von denen  3 dem schon genann ten  M artins- 
schach ter F lo tzgraben  angeh o ren ; in diesem w urde es namlich

1. m it d er II . T iefbausolilenstrecke an zwei 120 m yoneinander 
en tfern ten  S telien  und  zwar in  258  m u n te r Tage oder — 50 m 
M eereshohe im  Jah re  1S74 angefahren ; 1895 w urde es m it einem  
in der Nalie angesetzten  U ntersuchungsąuersch lage getroffen;

2 . in  850  m sudostlicher E n tfernung  d a ro n  m it d er III  T ie fbau - 
sohlenstrecke 2 9 4  m u n te r  Tage ( — 113 m N N .);

3 . hierTon in w ieder 675 m horizont. E n tfe rn u n g  w urde es, an 
den in  d er Skizze des Schiidigungsgebietes angegebenen S tellen , 
vom „H ilfsflachen" m it 32 m S trecken lange und  noch ca. 100 m 
w eiter ostlich von der IV . T iefbausohlenstrecke in 177 m durch- 
o r te rt; es lieg t da 304  bezw. 327  m un te r Tage ( — 181 m N U .).

A ufserhalb des genannten  Flotzgrabens, und zw ar 220  m siid - 
westlir.h von ihm  u n d  zugleich 580 m w estlich von^dem  u n te r  2  
genannten  V orkom m en, w urde S teinsalz bei n u r 0,5 M achtigkeit 
in 187 m T ie le  ( —  12,89 NN.) m it dem Segengottesschacht I 
du rehsunken .
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niclit crwarten, in den Randtcilen der Muldę und ins- 
besonderc in der Eislebener Gegend weithin sich er- 
streckende und noch weniger selir machtige Salzlager 
anzutreffen.

Niichst dem Steinsalz sind nun die Massen von 
Calciumsulfat, welche hier zumeist wasserfrei (ais 
Anhydrit), zum Teil auch wasserhaltig (ais Gips) auf- 
treten, verdachtig, der Weglaugung nicht nur an sich 
leicht zu verfallen, sondern auch in den Auslaugungs- 
raumen dcm nachdringenden W asser cin immer weiter 
ausgreifendes und sich vervollstandigendes Netz von 
Zutrittswcgcn zu frisch angreifbarem Materiale zu ver- 
schaffen. Noch mehr gesteigert erscheint der unheilvolle 
Einflufs der an Machtigkcit zweifellos vor dem Gipse 
vorwaltender Anhydritc auf die Gebirgsstabilitat im 
Liclite einer Theorie, welche B e y r i c h  zur Geltung zu 
bringen suchte und der auch ich friiher huldigte (vergl. 
meinen Grundrifs der Gcsteinskunde 1877, S. 153); 
danach soli der sich zu Gips umwandelnde Anhydrit 
eine derartige Expansionsgewalt ausuben, dafs die um- 
schliefsenden und auflagerndcn Gosteinc zersprengt und 
in ihrer Lagerung gestiirt, hierbei also dcm Wasser 
geraumige Kreislaufwege in Iliille und Fiille geboten 
werden. Dieser Lchrmeinung kann ich nicht mehr bci- 
pflicliten; sie liifst sich mindestens ais unbewicscn kenn- 
zeichnen. Alle Beobachtungen, welche ich inzwischcn 
nach dieser Richtung gemacht habe, weisen namlich 
darauf hin, dafs der Anhydrit sich immer nur so weit 
in Gips umsetzt, ais W asser noch zu ihm hinzutreten 
kann, und dafs diese Umsetzung ungemcin langsam vor 
sich geht. D ic Anhydrit-Skelctte von Gipsblocken z. B., 
welche man am wcstlichen ITarzrande ais „Grottensteinc“ 
verkauft, werden wochen- und monatelang in fliefsendes 
W asser gelegt, damit dieses den Gips weglauge und 
den Anhydrit blofslegc. D ic Gipskruste der an der 
Oberilache anstęhenden oder Spalfenraumc begrenzenden 
Anhydritfelscn wchrt dem W asser den Zutritt zu den 
frischen Anhydritpartieen und verzogert auf diese W eise 
dic Umbildung bis zur Unmerklichkcit. Man kann aus 
diesem Grunde die aufserlichc Yergipsung der Anhydrit
felscn bcinahe ais eine „gesnndc Krankheit" derselben 
beżcichnen, welche diesen cin hohes Alter verbiirgt. 
So erscheint denn auch die im Lich te jener Theorie, 
welche den Anhydrit zu einem stark hygroskopischen, 
nach Wasser gicrigen Minerale stempcln miichte, schwcr 
begreifliche Thatsachc ais ganz natUrlich, dafs wir trotz 
ihres hohen geologischen Altcrs die Calciumsulfatwasser 
noch hauptsaehlieh im Anhydrit-Stadium vorfindcn.

Ferner lehrt die Thatsachc, dafs wir an den in 
steilen Fclswanden zu Tage anstchenden Anhydritmassen 
des sudwestlichen Iiarzrandes dic Umwandlung in Gips 
niclit die Schichtungsfugen verfolgen sehen. sondern 
diese Umsetzung hauptsaehlieh nur von Spalten und 
Kliiften aus erfolgt zu sein scheint, von denen die meisten 
steil stehen und entweder dem Streichen oder dem Fallen

der Schichten angenahert streichen, dafs es zu einer 
Masseriehtwickclung von Gips und Anhydrit zunachst 
der Bildung von Spalten in diesem bedarf. D iese aber 
werden sehr wahrscheinlich erst (innerlialb der zur 
Zechstcinstufc gehorigen Anhydritc) durch den vom  
Machtigkeitsschwund anderer Gesteinsmassen gegebenen 
Stabilitatsmangcl hervorgerufen worden sein, worauf auch 
ihre gewohnlichere Parallelitat zum Schichtenstreichen 
hinweist. Dcmnach wird man von ihnen schwerlich 
Yoraussetzen konnen, dafs sie den Wasserfaden, welche 
den Prozefs des Machtigkeitsschwundes e i n l e i t e t e n ,  
den Zutritt gewahrt haben. D ic von diesem Schwunde 
hervorgerufcnen betrachtlicheren Spalten und Kliifte konnten 
dagegen sehr wohl im weiteren Fortgange des Prozesses 
Wassermassen zur Kreislaufbahn dienen, welche sie 
unter Umstanden zu Sclilottcnziigen umbildeten.

Ist demnach auch von den Anhydritmassen nicht 
anzunehmen, dafs sie den ais Pionieren des ins Auge 
gefafsten Yorganges der Machtigkeitsverminderung vor- 
dringenden Sickerwassern Pfade gewahrt haben, so diirfte 
das Gleiehe von den (vielleicht wegen mangelnder 
Chloride in den abscheidenden Liisungen) unmittelbar 
ais Gips abgcsetzten Lagern geltcn. Zu diesen sind 
vielleicht dic vereinzelten Gipslager des unteren Bunt- 
sandstcins und vielc aus der oberen Zcchsteinstule zu 
rcchncn; da es auch fiir ihre W eglaugung der Voraus- 
setzung von Zcrkliiftung bedarf, letztere aber wregen der 
geringeren Massenentwickelung der Gesteinskiirpcr und 
deren gewohnlicher Einbettung in plastische Thonmassen 
schwcr hcrvorzurufen sein mochte, mufs auch von ihnen 
abgesehen werden.

Wir haben also durchaus keinen Grund zur An- 
nahme, dafs die schon in W asser leicht oder ziemlich 
leicht liislichen Glicder der Zechsteinabteilung denjenigen 
W asserfaden, welche die zur Machtigkeitsreduktion des 
ganzen Systems fiihrendc Schichtenauslaugung e i n -  
l c i t e t e n ,  dic Durchsickerung gestatteten. D iese Schuld 
werden vielmchr diejenigen Gesteinsmassen auf sich ge- 
ladcn haben, fiir deren Riickstande die „ A s c h e n “ geltcn.

D ie typische Asche, ein dolomitischer, etwas bitu- 
minoscr Mergel von rauhcin Korne und losem Gefiige. 
ist z w e i f e l l o s  a u s  e i n e m  G e s t e i n e  h e r v o r -  
g e g a n g e n ,  d a s  r c i c h  an  P o r e n  u n d  d e sh a lb  
w a s s c r d u r c h l a s s i g  w ar. Eine an vereinzelten Proben 
ausgefiihrte petrographische Untersuchung fiihrte aller
dings nicht, aber wahrscheinlich eben nur wegen des 
Mangels an goniigend zahlreichem Materiale, zu einem 
Bcwcise fiir die jedoch schon an sich schon wahrschein- 
liclie und seit Beginn dieses Jahrhunderts zur Geltung 
gebrachte Mcinung, dafs die Asche aus dolomitischem 
Kalkstein Yon Art der R a u h w a c k e  hcrvorgegangen ist.

D ie Moglichkeit, dafs massige Lager von solcher 
ISrachtigkeit (man erwage, dafs m it dem Schachte Ernst II 
Asche von etwa 55 m Miichtigkeit durchsunken wurde.) 
die Stinksehiefer begleitet haben, ist doch gewifs nicht
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zu leugnen, zumal ja  am Siidwestrande des Harzes die 
mittlere Zechsteinstufe vorwaltend aus dolomitischen 
Kalksteinen besteht, dic, wie die Einhornshohle, Stein- 
kirche und andere Hohlcn mehr leliren, leicht der Aus
laugung verfallen.

Ais wciteren Beleg fiir diese Annahme darf man den 
Umstand anfiihren, dafs an vielen Stellen —  O. S p c y e r  
sagt in scinen Erlauterungen zum geologischen Karten- 
blatt Eisleben sogar „fast stets" — in Begleitung der 
Aschen Rauhwacken noch auftreten. Nacli der in oben- 
genannter Festschrift gegebenen Schilderung besitzen diese 
Wacken allerdings nur seiten grofse Schichterstreckung 
und blofs bis 0 ,5 m Macbtigkcit. Es wiire nun gcwifs 
wiinschenswert, durch Yergleicliung der bei den zahl- 
reichcn Schachtabteufcn gemachtcn Beobachtungen zu 
ermitteln, ob nach dcm Innern des Muldenbeckens zu die 
Machtigkeit der angetroflenen Rauhwackeneinlagerungcn 
und hiernach vermutlich auch ihre Flachenentwickelung 
im allgemeinen zunehme.

Riiumt man aber cin, dafs dolomitischer Kalkstein 
von poriiser, W asser durchliissiger Struktur in grofser 
Erstreckung und vielleicht auch in mehreręn Stockwerken 
iibereinander (von geringer Bedeutung erscheint die oft 
ahnliche Ausbildung der Dcckschicht des eigentlichen 
Zechsteinkalkes) dem Schichtcnsysteme des Zechsteins 
angehiirt habe, so wird man dann auch zugeben miissen, 
dafe dessen natiirliche Hinfalligkeit gegeniiber den 
chemischen Angrilfcn der Sickcrwasser die Stabiiiliit 
notwendig gefahrdete. Im Laufe der geologischen 
Perioden konnten aus diesen Schichten Milliarden von 
Kubikmetcrn von Calciumcarbonat geraubt werden. Dieser 
Auslaugungsprozefs liifst sich auch nicht aus dem Grunde 
bestreiten, weil sich an der Oberflilche nicht, wrie in den 
Gebietcn des Muschelkalkes, Niederschlage aus den 
Losungcn ais KalktulTlager finden, denn diese w7erden aucli 
in andern Zechsteingebieten vermifst, deren Kalksteine 
Auslaugungsgebilde wie Hohlcn, Schlauche und ahniiches 
rcichlicher und deutlicher aufweisen ais wie die Muschel- 
kalkstufen. D ie Calciumcarbonat-Auslaugung halte ich 
nun fiir die erste Ursache des Machtigkeitsschwundes 
des Zechsteinschichtensystems; die geschwachten Schicht- 
lagen mufsten unter der Last dos Hangenden nachgeben 
und unter um so stiirkeren Erschiitterungen zu Bruche 
gehen, je bedeutender dic Hohe vereinzelt einstiirzender 
oder die Gesamthohe der ziemlich gemeinschaftlich 
niedergehenden Hohlungen war. Denn wenn auch die 
in den Schichten, am ehesten wohl entlang den Schicht- 
higen ausgezehrten Riium e5)  an sich nur geringe Hohe

5) Zn ilmen tre ten  noch d ie  den A bbau e in le iten d en  Schramm- 
ritze sowie die abgebauten  Raum o h in 7.11, falls d ieselben grofserc 
riachenentw ickelung e rre ichen . Im  vorliegenden F alle  spricht die 
eicentrische Lage des einzigen u n te r  dem  Schadigungagebiete be- 

ndlichen A bbaufeldes ( in  w elches der noch unbew altigte Wasser- 
embrucli erfolgte) n icht dafiir, dafs die G rubenraum e wesentliche 
'chulil tragen. Dafs beim  Bergbau u b erh au p t gesrhram m t und die 

der flachen H ohlraum e um einen  w eiteren  verm ehrt wird, 
ann der YermutlicliJ sehr grolśen A nzahl oder^aber betracht—

bei vorwaltender Flachenerstrcckung besitzen mochten, 
konnte doch bei dem durch die wahrscheinliche W echsel- 
lagerung gegebenen mehrstockigen Vorkommen von w'asser- 
durchlassigcn Rauhwacken ein vielstockiger „Etagcnbau" 
gegeben sein. Dabei wird, da die auslaugenden W asser 
vom Ausbifs (Ausstrcichen) der Schichten herkamen 
und so zu letzterem p ar a l l e  l e  Z o 11 en v o n  im all
gemeinen g l e i c h e n  A u s l a u g u n g s g r a d e n  entstehen 
mufsten, das Abreifsen und Nachsitzen des Hangenden 
g e m a fs  d cm  S c h i c h t e n s t r e i c h e n  erfolgt sein.

Hierdurch wurde aber dem auslaugenden, kolilen- 
saurehaltigen W asser der bisher cingeschlagene W eg  
nicht nur nicht vcrsperrt, sondern die beini Zubruche- 
gehen des Hangenden cntstandenen Kliifte erweiterten 
sogar dessen Kreislaufnetz in vcrtikalem Simie und 
dehnten es auch auf Gcsteinsmassen aus, welche in 
ihrer Kompaktheit bisher dem W asser den Eintritt 
vcrwehrt hatten, obwoiil sie in ihm viel leichter loslich 
waren ais w ic die Rauhwacke, namlich auf Anhydrit 
und das in diesem eingeschlosscne Steinsalz. In Gestcins- 
lagcrn letzt.crer Art machte dann die Auslaugung naturlich 
schnellere Fortschrittc, denen dann auch das Nachsitzen 
des Hangenden entsprccliend geschwindór und in grofserer 
Ausd(“hnung lolgte. D ie Kluftraumc konnten auch, abge- 
sehen von den durch Auslaugung entstandcnen Hohlungen, 
mit der Zeit in ihrer Erstreckung zunehinen. Schon 
aus diesem Grunde crkliirt sich der Rcichtum an Wasser, 
den der Aschen-Horizont z. B. bei Abteufung des 
Clotildcnschachtcs olfenbarte. Durch leicht auslaugbare, 
grblśere Hohlungen hintcrlassende Gcsteine, wie z. B. 
Salzlager einerseits, durch Machtigkeitsanschwellungen 
der weniger hinfalligen Gesteinsschichten, wie z. B. der 
Stinkscliicfer, andererseits mag allerdings dic dem 
Schichtcnsfrcichen parallele Ordnung der Zonen gleichen 
Grades von Auslaugung und Machtigkeitsschwund vielorts 
gestort \vorden sein, aber im allgemeinen diirfte dieselbe 
doch zur Geltung kommen, und fiir den Untergrund von 
Eisleben selbst spricht eben die Parallelitat der ober- 
fliichlichen Erdspalten fiir noch derzeitige Herrschaft 
jener Ordnung. Dieselbe scheint also auch nicht durch 
den Martinsschachter Flotzgraben unterbrochen zu sein, 
was ja  erkliirlich ist in anbetraclit davon, dafs" dessen 
einseitig zunehmende Ycrwerfungsgrofse die wasser- 
durchlassigen Schichten nicht allerwarts aufser Kommu- 
nikation miteinander brachte.

Sind aber, wie ich darzulegen versucht habe, die 
Bodenerschiitterungen in der Gegend von Eisleben nur 
notwendige Folgeerscheinungen eines durch natur

lichen  G esam thóhe d er schon au f natiarlichem  W ege en ts tan d en en  
ahn lichen  M assendefekte kaum  in R echnung kom m en. B edenklicher 
ersche in t v ielle ich t das durch  den Bergbau gegebene N achsitzen 
des H angenden, das eben den  N achbruch v ieler natu rlicher H ohlungen 
im  Gefolge haben  kann . A ber ohne le tz tere  w urde jen e  V eran- 
lassu n g  eben keine Folgen und W irkungen von angegebener Grofse 
h a b e n ; dem nach kann m an den w ahren Schuldigen n u r  in  dem  
D asein  jen e r erb licken.
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liche Umstande gegebenen, seit vielen Jahrtauscnden 
vor sich gehenden und unaufhaltbar fortschrcitenden 
geologischen Prozesses, so wird man einwenden, dafs 
dieselben daselbst auch zu allen Zeiten auftrcten niufetcn 
und kein bislang dort noch unbekanntes Ereignis dar- 
stcllen durften. Nun ersclieint cs mir einerseits zweifel- 
haft, dafs jene Gegend in der That von derartigen 
Erscliutterungen bisher ganz yerscliont geblieben ist; 
man wird das Gedachtnis der Einwohncr und die 
Chroniken befragen miissen, ob nicht etwa einzig n ur  
d ic  S t a r k ę  der letztjahrigen Erscliutterungen das U n -  
g c w o h n l i c h e  an den Ereignissen war. Andcrerscits 
darf ich darauf hinweisen, dafs die oben dargestellten 
Verhaltnisse die allniahliche Ausdehnung der Zonen von 
Schiehtenschwund und Erscliutterungen und deren Vor- 
riicken n a c h  d e m  B e c k c n i n n c r n  zu, also hier in 
nordostlichcr Richtung zur Folgę haben miissen. Es ist 
damach wolil moglich, dafs Erscliutterungen jetzt zum 
ersten Małe in derjenigen Beckengiirtelzone fiihlbar 
werden, zu welcher Eisleben geliort. Ueberdies ist ja  
ganz unwahrscheinlich, dafs die Folgen der Auslaugung 
und des Machtigkcitsschwundcs sich uberall in gleicher 
W eise aufsern. D ie unzahlbaren moglichen Kombinationen 
der Umstande miissen eine grofse Mannigfaltigkcit 
der Folgeerschcinungen bewirkt haben, hier cin fast 
stetes, allinahliches Nachsitzen bei an der OberfTachc un- 
merklichcn Erscliutterungen, dort dagegen langer wahrende 
Stabilitat sich selbst tragender Hohlraume, welche durch 
schliefsliches Zubruchgehen ausgcdehntc Ersclnitterungs- 
gebicte beeinflufsten, u. a. m. Nehmen wir z. B. an, 
dafs sich unterhalb von Eisleben und ungefahr im Niveau 
der Stinkschicfer ein in Ausdehnung und Hohe dem 
Wimmelburger Schlottenzuge entsprechender Stockwerks- 
bau von flachcn Auslaugungszellen gebildet hatte, so 
wird dessen Zubruchegehen die Intensitiit der Ober- 
flachenerschiitterungen wohl geniigend erkliiren.

D ie Sehadigungen durch Erdbodenerschiitterungen 
zu Eisleben sind also Ausiliisse eines geologischen Vor- 
ganges, der schon eine nach biirgerlicher ZeitrechnuwrO
unbcstimmbare und jedenlalls ungeheure Dauer besitzt, 
dcmnach keinesfalls vom Bergbau eingeleitet sein kann. 
Nun ist dem letzteren aber schon zum Vorwurf gemacht 
worden, dafs cr den Auslaugungsprozefs fordere, indem 
er durch Haltung und Hebung der Grubenwasser den 
Kreislauf des aus dcm iiberlagernden Gebirge zusitzenden 
Sickerwassers beschleunige. D ies lafst sich von vorn- 
Jierein allerdings nicht bestreiten, es friigt sich aber. ob 
der Bergbau jenen Prozefs im ganzen mehr fordere oder 
verzogere und Sehadigungen yorbcuge. Beziiglicli der 
Auslaugung ist da zunachst zu beaehten, dafs das ais 
Pionier der iibrigenLosungSYorgangegefahrlichsteLosungs- 
mittel die im Sickerwasser enthaltene Kohlensaure ist, 
deren Menge nicht notwendig gleicherwcise mit der 
Masse des in Kreislauf gesetzten Wassers steigt. ferner 
dafs das in den Grubcnraumen abgcfafstc Sickerwasser

(abgesehen von den durch Wassereinbriichc zeitweilig  
gcgebenen Massen) von einer ungeheuren Obcrflachen- 
strecke herstainint, auf welche es zu yerrechnen wiire. 
Wiirde es deshalb schon schwierig sein, eine indirekte 
Bcgiinstigung der Gebirgsauslaugung von nur irgend 
erheblichem Betrage dcm Bergbau nachzuweisen, so 
darf diesem im Gegcnteil nachgcriihmt werden, dafe er 
auf demselben W ege die Auslaugung sogar verhindere, 
und die G e b i r g s s t a b i l i t a t  s i c h e r e ,  indem er das 
Nivcau der im Gebirge cirkuliercnden Wasserlaufe er- 
niedrigt (den „W asserwog niederzieht“) und dadurch 
weglaugbarc Schichtenmassen troeken legt, welche unter 
natiirlichen Yerhaltnissen noch den AngrifTen des Wassers 
ausgesetzt geblieben waren und bleiben wurden. W ie 
schon von Natur die in grofserer Meercshohe gclegenen 
Randparticcn der Gebirgsmulde durcli crosive Tiefer- 
legung der Ausflufspunkte des vom W asser verfolgtcn 
Krcislaufnetzcs gegen die W eglaugung geschiitzt wurden, 
so ernicdrigte der Bergbau das Auslaugungsniveau noch 
weiter. W eglaugbare Massen, welche von der Losung 
nicht beriihrt wrerden, vermogen aber sclbstverstandlich 
ihren Bestand und ihre Stabilitat langer zu waliren. 
Wiire z. B. der Zug der Wimmelburger Gipsschlotten 
nicht von Natur troeken gclegt, sondern noch von Wasser 
erfiillt, so bestande cr wohl schon liingst nicht mehr. 
In glcicher W eise Wird nun dic Auslaugung in den 
durch die kiinstliche W asscrhebung troeken gelegten 
Schichtenpartieen hintangehalten. Und cs ist nicht nur 
der Umstand von W ichtigkeit, dafs die bergbauliche 
Wasserhaltung einen Teil der Schichtenmassen der Aus
laugung mit allen ihren Folgen entzieht, sondern in noch 
bedeutenderem Mafse der, dafs, indem naturlicherwcise 
diese Trockenlegung die der Oberłlache naheren Niveaus 
trifft, d ie  W e r k s t a t t e  d e r  W e g l a u g u n g ,  des 
Machtigkeitsschwundes und des Nachsitzens a u f  
gr o f s o r e  T i e f e n  b c s c h r a n k t  wird, aus wrelchen 
hęrriihrende Erscliutterungen die Oberfliiche nur in ent
sprechender Abschwachung erreichen konnen. Aus diesem 
Grunde ist auch von dem umgehcnden Bergbau zu cr- 
hoffen, dafs dic in der Folgezeit etwa noch eintretenden 
Erschiitt.erungen der Oberłlache an Starkę nicht zunehmen 
und diejenigen nicht iibertrelTen, welche in den letzten 
Jahren die Einwohncr Eislebens beunruhigt haben und 
vermutlich einer durch ungcwohnlich gunstigo ortliche 
Um stande6)  gegebcnen Verzogerurig des stetigen Nach- 
sitzens ihre Intensitiit verdankten. Das zeitliche Zu-

6)  Um gew altige E rsc liu tterungen  in der Folgezeit zu verhuten, 
w ird es sich  em pfehlen, V erzogerungen im  N achsitzen und Steige- 
rungen  der S tab ilita tsdefek te  (d u rch  E rw citerungen  und Mehrung 
der H ohlraum e) vorzubeugen, auch durch gelindes, aber an- 
dauerndes Bew egtlialten und E rsehu ttern  des G ebirges. W ahrend 
sich  in  ro llkom nien  in R uhe belassenem  G ebirge die S tabilita ts- 
defekte h is zur grofsten G efahrlichkeit sam m eln und steigern konnen, 
w ird es hierzu in  einem  durch den Bergbau (N achsitzen der
A bbaufelder auch trotz des S trebcbaues, E rschfitterungen der Spreng- 
schflsse) ziem licli s te tig  von mafsigen E rschu tterungen  betroffenen 
G eb ie te  n ic h t kom m en konnen.
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sammentreffen derselben mit einem Wassereinbruche 
in die Grubenriiume erscheint dabei ais ein ganz 
zufalliges.

Fasse ich schliefslich die I l a u p t p u n k t e  m e i n e r  
D a r s t e l l u n g  zusammen, so sind dies folgende:

D ie Bodenbewegungen, welche die Schadigungen zu 
Eisleben zur Folgę hatten, sind aufser auf zufallig 
beteiligte, oberilachliche, lokale Umstande und y er 
haltnisse auf e i n e  a u s  g r o f s e r e r  T i e f e  w i r k e u d e  
g e m e i n s a m e  U r s a c h e  z u r i i c k z u f i ż h r e n .

D iese hat sich in E r d e r s c h i i t t c r u n g e  n ge i i u f s e r t ,  
deren Folgeerscheinungen die Erdspalten, die Zusammcn- 
riittelungcn oberfliichlicher Ablagerungen, sowie die 
Schadigungen an Hochbauten sind.

Die Erschiitterungen sind nicht von einem einzigen 
Punkte (Centrum) ausgcgangen. wodurch eine spinnennetz- 
ahnliche Anordnung der hervorgerufenen Erdspalten um 
den jener entsprechenden Oberflachenpunkt (Epicentrum) 
bedingt worden ware, sondern miissen, w ic die e i n a n d e r  
p a r a l l e l  z i e h e n d e n  B o d c n s p a l t e n  b e w e i s e n ,  
ihren A u s g a n g  v o n  e i n e r  F l a c h ę  oder einer 
M e h r h e i t  yon in g l c i c h e r  R i c h t u n g  s t r e i c h e n -  
den F l a c h c n  genommen haben.

D ie  U c b e r e i n s t i m m u n g  d i e s e r  S t r e i c h -  
r i c h t u n g  m i t  d e r j c n i g e n  d e r  den Untergrund 
hildenden S c h i c h t e n  bis zu denen des Rotliegcnden 
hinab lafst v e r m u t e n ,  dalś dic Erschiitterungen von 
tektonischen Fliichen dieses Schichtensystems ausgcgangen 
sind, indem in einer d cm  S c h i c h  t e n s t r e i c h e n  
f o l g e n d e n ,  d e m A u s b i f s  der Schichten am Rande des 
Eisleben-Mansfelder Gebirgsbeckens mithin p a r a l l e l e n  
Zone  d i e  n ó t i g e  S t a b i l i t i i t  v e r l o r c n  g e g a n g e n  
war und ein Nachsinken und Zubruchegchen eintrat.

Dic Ursache des Stabilitatsverlustes wiederum ist in 
einem b c t r a c h t l i c h e n  M a c h t i g k e i t s s c h w u n d e  
der Zechsteinscliichten zu crblicken, auf den dic in 
Massen vorkommcnden „Aschen" hindeuten; derselbe 
wurde in d cm  S c h i c h t c n s t r c i c h c n  im allgemeinen 
p a r a l l e l  g o r i c h t e t c r  Z o n e n  cingcleitct durch kohlen- 
saurchaltiges W asser, welches vom Schichtenausbifs her 
eintrat, innerhalb poroscr und wasscrdurchlassiger Schicht- 
kiirper (vermutlich yon R a u h w a c k e )  durchsickerte und 
dabei Gcsteinsmaterial loste und cntfiihrtc; gesteigert 
wurde jenc dann durch auslaugendcs Gebirgswasser, 
welchem die den ersten Stabilitatsverlusten entsprechcnden 
und mit deren Anwachsen sich mehrenden und aus- 
dehnendon Spalten und Kliiftcn auch in bis dahin 
kompakten Gesteinsmasscn ein W cgnetz fiir ihren Kreislauf 
und hiermit zuglcich Zutritt zu leichter loslichen Ab
lagerungen yerschafften. Sogar Ziige hoher und geraumiger, 
lange Zeit hindurch sich selbsttragender Hohlraume oder

aus lauter Aachen Zellen bestehender Stockwerke konnten 
so und zwar auch in angegebener Richtung entstehenr

Der Zusammenbruch solcher ausgelaugten Raume 
hatte ein Nachziehen und Nachsinken des Hangenden 
zur Folgę, das je  nach Hohe des Falles und Masse des 
Gefallenen E r s c h i i t t e r u n g e n  hervorrief, und indem  
das Zubruchcgehen eines Ilohlraums im Schichtensystcm  
bewirkte, dafs ihm m e h r  o d e r  w e n i g e r  r a s c h  
a n d e r e  in der  N a c h b a r s c h a f t  f o l g t e n ,  p f l a n z t e n  
s i c h  die dabei entstandenen Erschiitterungswellcn in  
d er  i h n e n  a l l e n  g e m e i n s a m e n  R i c h t u n g  l u n  am  
w e i t e s t e n  u nd  k r a f t i g s t e n  fort, da sich in diesen, 
w ie bei der Schlagarbeit gleichgerichteter Stauchversuche 
die W irkungen zahlreicher Anstolśe teilweise summierten; 
so vcrmochten an sich fiir auffallige Wirkungen an der 
Erdoberflache zu schwache oder hierfiir in zu grofser 
Tiefe erfolgte Anstolśe einen Strich Landes gewaltig zu  
erschuttem und Schadigungen von solcher Grofse hervor- 
zurufen, w ie in den letzten Jahren Eisleben hat crleiden 
miissen.

D ie  S c h a d i g u n g e n  s i n d  also a u f  e i n e  na t i i r -  
l i c h e  U r s a c h e ,  auf einen geologischen, bei den vor- 
liegenden Gebirgsverhaltnissen unaufhaltsamen Prozefs 
z u r i i c k z u f i i h r e n  und n i c h t  a u f  S c h u l d  d e s  u m -  
g e h e n d e n  B e r g b a u s  z u  s e t z e n .  Diesem ist im 
Gegenteil dafiir zu danken, dalś er, indem er bei seiner 
W asscrhaltung das Niveau des innerhalb des Gebirges 
seinen Kreislauf vcrfolgenden Wassers niederzieht, einen 
Teil der weglaugbaren Trager der Oberflache trocken 
legt, dicselben so vor Zerstfórung bewahrt und dabei 
zuglcich die Werkstiittc des Auslaugens und des Nach- 
sitzens der Gebirgsschichten auf die grćilścren Tiefen 
einschrankt. von denen ausgehende Erschiitterungen die 
Oberflache durch die machtigc Schutzdecke der unteren 
Buntsandsteinstufe hindurch nur in entsprechendcr Ab- 
schwachung errcichen konnen.

Zur Statistik des staatlichen Bergwerks- und 
Huttcnhetriebcs im Deutschen Reich.

(N ach den M itte ilungen  des K aiscrlichcn S tatistisclicn A m tes.)

D ie nachfolgendc Aufstcllung weist nach, wie im Jahre
1894 dic im Staatsbesilze befindlichen Bergwerke, Salinen 
und Hutten an der Gcsamtgewinnung der wichtigeren 
Erzeugnisse der deutschen Montanindustrie beteiligt waren. 
Bei jedem aufgefiihrten Erzeugnis ist zunachst die Gesamt- 
gcwinnung im Deutschen Reiche nach Menge und Wert, 
sowie dic Gesamtzahl der betr. W erke und ihre durch- 
schnittliche Arbeiterbelegschaft angegeben, worauf die 
Zahlen fiir die im Staatsbesitze befindlichen W erke 
ausgcschieden sind. War die Anzahl dieser W erke eine 
grijlśere, so sind die einzelnen Staaten angegeben, in 
denen die W erke belegen waren (also nicht immer die 
Staaten, in deren Besitz sich die Werke befanden).
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A. B e r g w e r k e .

A nzahl der G ew innung M ittlere

S taaten H aupt-1 N eben-
Beleg
schaft

Menge W ert
betriebe

Kdpfet 1000 ~K.

Steinkohlen .

G esam tgew innung im 
D eutsehen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im  
D eutsehen Reich . 

H ieryon in : 
Preu& en u . S chaum - 

burg-L ippe . . .
B a y e r n .........................
Sachsen ........................

G esam tgew innung im 
D eutsehen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im 
D eutsehen Reieli . 

(P reufsen  9, Sachsen 
1 H an p tb e tr.)

G esam tgew innnng im 
D eutsehen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im 
D eutsehen Reich . 

H ieryon in : 
Preufsen . . . .
W urttem berg  . . .
Bayern 1 IIauptbetr.,1 
A nhalt 1 N cbenbetr.|

G esam tgew innung im 
D eutsehen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im 
D eutsehen Reich .

346 — 76 741 127 509 100

22 — 1 1 6 5 4 2 4 6 90 952

1 7 1) __ 11 165 2412) 86 435
3 — 241 977 2  266
2 — 247 028 2  251

B raunkohlen.

586 — 22 064 575 53 152

103) — 398 327 1 2 1 6

Steinsalz

10 6 734  937 3 1 4 0

7 2 323 870 1 2 3 9

4 1 158 412 420
2 — 117 591 524

1 1

K ain it.

47 867 295

1 7 726 524 1 0 313

— 2 219 054 2  907

A ndere K alisalze.

G esam tgew innung im
D eutsehen Reich . 12 1 917 049 11969

S t a a t s b e t r i e b  im
D eutsehen Reich . 2 — 267 368 4 040

Eisenerze.

Gesam tgewinnung im
D eutsehen Bcich . 520 35 8  433 784 34 629

S t a a t s b e t r i e b  im
D eutsehen Reich . 22 — 1 5 4 4 1 2 10 7 8

H ieryon i n :
Preufsen . . . . 154) — 9 7 1 1 3 744
B ayern . . . . . 55) — 47 008 278
W urttem berg  u. Reufs

jungere Linie . . 2 — 10 291 56

299 627 

49 585

4 7 1 2 6  
1 3 5 9  
•1100

35 620 

777

775

505

' 179 
217

109

376
unt. „An- 
dercKali- 

sa licw

6 418 

2  063

30 335

1 0 4 4

757
230

57

ł ) H ierun ter das G em einschafts-K ohienw erk zu Obernkirchen 
welches zur H alfte dem  K oniglich preafsischen Fisku9, zur anderen 
H alfte  dem  F u rstiich  schaum bnrg-lippeschen Fidei-K om m ifs gehort.

2)  Aufserdem  w urden auf einem  vom Staate yerpachteten Felde 
m itte lst P rivatbetrieb  von 853 A rbeitern  284 412  t  Steinkohlen zum 
W erte yon 1 357 000 JC gewonnen.

3)  Aufserdem w urden durch 195 A rbeiter gewonnen 82 835 t 
Braunkohlen im  W erte yon 213 000 JC. in 6 an P riyate yerpachteten 
T eilen des fiir den  flskalischen Bergbau reservlerten Feldes.

4)  D arun ter 1 W erk  noch in A ns- u n d  Y orrichtung begriffen. 
Aufserdem w urden auf 1 yon P rivaten  betriebenen Pachtfelde des 
Staates m it 300 A rbeitern  gew onnen 49 346 t  im W erte yon 
197 000 JC.

5)  D arun ter 4  im E igen tum  des Koniglich wurttembergischen
F iskus stehende Eisenerzgruben.

A nzahl der G ew innung M ittlere

Staaten H aupt- Neben- Beleg
schaftMenge W ert

betriebe
t 1000 M. Kopfe

Zinkerze.
G esam tgew innung im

D eutsehen  Reich . 56 36 728 616 1 0 2 7 8 14 399
S t a a t s b e t r i e b  im unt. Blei

D eutsehen  Reich . — 4 12 669 893 erze und
H ieryon i n :

Silbererz.

Preufsen . . . . — 2 1 2 4 6 4 890 unt. Blei
erze

Sachsen . . . . — 2 205 3 unter
Silbererz.

Bleierze.
G esam tgew innung  im

D eutschan Reich . 120 37 162 675 12 104 12 918
S t a a t s b e t r i e b  im

D eu tsehen  Reich . 6 2 50 781 2  608 4 081
H ieryon i n :

Preufsen . . . . 5 1 48  146 2  279 3 973
Sachsen 1 N ebenKe tr .| 
B raunschw .l H auptb.) 10) 1 2  635 329 108

K upfererze.
G esam tgew innung im

Deutsehen Reich . 20 53 588  195 16 240 13 692
S t a a t s b e t r i e b  im

D eutsehen R eich . i 7) 2 21 542 462 403
Silber- u n d  Golderze.

G esam tgew innung im
D eutsehen R eich . 28 1 19 080 2 5 1 9 5 080
S t a a t s b e t r i e b

im  D eutsehen Reich
Preufsen 1 N ebenbetr.l 
Sachsen 5 H auptbetr.J 5 1 15 205 1 774 4  221

B. W e r k e  z u r  G e w i n n u n g  v o n  S a l z e n  a u s  w a s s e r i g e r  
Losung.

K ochsalz (C hlornatrium ).
G esam tgew innung im

D eutsehen Reich . 73 8 522  590 14 299 3 1 7 9
S t a a t s b e t r i e b im

D eutsehen  Reich . 24 — 226 542 6 897 1 4 2 5
H ieryon in

Preufsen . . 98) — 121 863 3 1 9 1 745
4 — 41 932 1 829 222

W urttem berg  . m , 5 — 26  245 764 190
2 — 27  867 845 162

Ile s se n 8)  . . O, 1
M ecklenburg- 2-° / rt o [

106Schwerin £ > 4 — 8 635 268
Braunschweig . •Hi!o 1
L ippe . . . •2. 1

Chlorkalium .
G esam tgew innung im

2 399D eutsehen R eich . 22 3 149 775 18 888
S t a a t s b e t r i e b  im

116D eu tsehen  R eich . 1 — 1 1 7 5 3 1 6 7 7

O. H i i t t e n b e t r i e b e .
Roheisen

G esam tgew innung im
206 379 2 2 1 8 6D eutsehen Reich . 95 — 4 700  222

S t a a t s b e t r i e b  im
197D eutsehen Reich . 4 — 35  558 2 1 1 3

H ier»on in
P reufsen  . . . . 2 — 10 416 644 99
Bayern u . W urttem b. 2 — 25 122 1 4 6 9 98

c) G ehort zur K oniglich p reufsischen  B erginspektion  G rund. 
*) D ie P roduktion  des R am m elsberges, w elcher zu li dem 

Koniglich preufsischen F isk u s  u n d  zu  3fa dem  Herzoglich b raun- 
schw eigischen D om anium  gehort, is t bei P reufsen m it dem yolien 
B etrag  in  A bsatz gebraeht. _

8) D ie dem Grofsherzoglich hessischen F iskus gehorige Saunę 
T heodorshalle zu K reuznach is t  au f preufslschem  G ebiete gelegen 
und  deshalb  u n te r  „P reu fsen “ aufgefiihrt.
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Staaten

A nzahl d er 

H aupt-1 N eben- 

betriebe

G ew innung M ittlere
Beleg- S taaten

Anzahl der 

H aupt-1 N eben- 

betriebe

G ew innung M ittlere
Beleg-
schaftMenge W ert schaft

Menge W ert
t 1000 Jl. Kopfe t 1000 JL. Kopfe

D aru n te r: 
M asseln z u r  Giefserei.

G esam tgew innung im
D eutschen  Reich . 7 28  077 3 6 1 5 3

S t a a t s b e t r i e b  i m
D eutschen Reich . 32  182 1 675

H iervon in
P reuisen  . . . 10 416 645
Bayern . . . . 1 
W arttem herg  . . J 21 766 1 030

M asseln zur F luŁ eisenbere itung . 

G esam tgew innung im
D eutschen Keich 

S t a a t s b e t r i e b  i m 
D eutschen Reich .

2 7 2 2  582 1 16111

N ichts

M asseln zur Schw eifseisenbereitung. 
G esam tgew innung im ,

D eutschen R eich . 1 205 027 50 005
S ta  a t s b  e t r i  e b  im 

D eutschen Reich . Nichts

Z ink (B lockzink).

Gesam tgew innung im
D eutschen R eich  . 

S t a a t s b e t r i  e b  im 
D eutschen R eich

28 3 143 577 4 1 8 1 3 9 453

un te r 
B łock- .Preuisen 11 N e b e n -1 

Sachsen 1 ] be trieb  | — 2 366 112 blei und 
S ilber

Gesam tgewinnung im 
D eutschen Reicli . 

S t a a t s b e t r i e b  im 
D eutschen Reich 

Hiervon in 
PreuGsen . . . .

Sachsen .........................
Braunschweig . . .

Gesamtgewinnung im 
Deutschen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im  
Deutschen Reich 

Preufsen 1 N eben- J 
betrieb . . . f 

Braunschweig 1 [
H auptbetrieb . . ]

Gesamtgewinnung im 
Deutschen Reich . 

S t a a t s b e t r i e b  im 
Deutschen Reich . 

Hiervon in 
Preufeen . . . .  
Sachsen 2  H a u p tb e tr .) 
Braunschw. 1 N eben- i 

betrieb . . . .  I

13

4

2

Blei (B lockblei)

9 

6 

3

100 751 

35 439 

24  476

2 9)

K upfer (B lockkupfer).

5 932 
5 031

19 050 

6 627

4  548

1 184 
895

9 5 25 722 21 870

1 1 1 4 1 8 1 2 5 8

2  682 

1 105

753
Unter
Silber

352

3 673

631

S ilber (R einm eta ll).

8 16
kg

444 213 38 615 2  508

5 3 135 915 1 1 6 4 7 2 1 3 7

3 2 46 768 3 9 9 2 571

2 1 89 147 7 655 1566

. \  ®ie H iitten  des K om m union-U nterharzes, welche zu V? ^ em 
"omglich preulśischen F iskus, zu 3/ 7 dem  herzoglich braunschweigi- 
sc en Domanium gehoren sind bei B raunschw eig zur Nachweisung 
gebracht.

Gold (R einm etall). 

15

6

3

3

kg
3 204

1 0 6 2

28

1 0 3 4

8 931 

2  961

79

2  882

Gesam tgew innung im 
D eutschen Reich .

S t a a t s b  e t r  i e b  im  
D eutschen Reich .

H iervon in 
Preufsen . . . .
Sachsen 2  N eben- i 

be triebe  . . . .(
Braunschw. 1 N eben-j 

betrieb . . . .)

Englische Schw efelsaure und rauchendes Vitriol01 
Gesam tgew innung im 

D eutschen Reich .
S t a a t s b e t r i e b  im 

D eutschen Reich .
H iervon in  

Preu& en . . . .
Sachsen 3 N eben- 

betriebe . . .
Braunschw. 1 N eben 

betrieb . . .

D . Y e r a r b e i t n n g  d e s  R o h e i s e n s .
E isengiefsereien.

G esam tgew innung im 
D eutschen Reich .

S t a a t s b e t r i e b  im 
Deutschen Reich .

£Iiervon in 
Preufsen . . . .
Bayern . . . . .
W urttem b. 5) „  ,1
Sachs.- M ei-(! 
n ingen  . i ) * * ™ * !

61 11 557 903 16 119

— 6 33 443 911

_ 2 1 810 32

— 4 31 633 879

un te r 
B lock

b le i, 
B lock

ku p fe r u . 
S ilber 
un te r 

B lock
k u p fe r u . 

S ilber

u n te r
S ilbe r

un te r 
B lock

ku p fe r u . 
S ilbe r

3 543

un te r
B lock
kupfer

und
Silber

G esam tgew innung im 
D eutschen R eich . 

S t a a t s b  e t r i  e b im 
D eu tschen  R eich . 

H iervon in 
Preufsen . . . .
B a y e r n .........................
W urttem berg  . . .

G esam tgew innung im 
D eutschen R eich . 

S t a a t s  b e t r i  e b  im 
D eutschen  R eich . 

H iervon in  
Preufsen . . . .
'W urttem berg . . .

1227 — 1 1 12861 175 502 65 748

16 — 25 701 4  270 1 8 8 1

5 10) __ 15 370 2  274 1 016
5 — 4 925 883 414

6 — 5 406 1 113 451

Scliw jifseisem verke.

213 — 1 1 3 8 8 1 5 129 415 38 851

9 — 31 1 1 603 198

2 * 9 __ 39 19 7
4 — 376 64 49
3 — 2 696 520 142

F lu fseisenwe rke.

145 — 3 510  004 376 799 68  912

6 — 846 233 40

2 _ 258 115 10
4 — 588 118 30

10)  Aufserdem  w urden noch auf 4  E isengiefsereien, w elche fur 
den  B edarf staa tlich e r B etriebe (2  S taatsbergw erke, 1 konigliche 
E isenbalinw erksta tte , 1 staa tliche  Schiffsbauanstalt) e ingerich te t 
sind , m it 64  A rbeitern  1261 t  Gufewaren 2. Schm elzung zum 
W erte  von 259  000 J t.  hergestellt.

**) Aufeerdem h a t 1 Schweifseisenwerk im V erbande einer 
staa tlichen  Schiffsbauanstalt m it 36 A rbeitern 367 t  Schw eifseisen- 
fabrikate zum  W erte von 147 000 J i.  dargestellt.
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Zahl and Arbeitslohne der beim Bergbau Preufsens 
beschaftigten Arbeiter.

Nach der in der Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und 
Salinenwesen verofTentlichten amtlichen Statistik hat die 
Zahl der in den einzelnen Zweigen des preufsischen 
Bergbaus beschaftigten Arbeiter in den Jahren 1895  
und 1894 die in nachfolgender Tabelle angegcbene 
lloh e  gehabt.

a S t e i n k o h l e n b e r g b a u 1894 1895
1895

+
in  O b e r s c h le s ie n ......................... 52 300 52  388 +  88
in  N iedersch le sien ......................... 17 282 17 834 +  552
in W estf. (O .-B .-A . D ortm und) 1 4 8 2 8 0 150 212 +  1 9 3 2
bei Saarbrflcken (S taatsw erke) 30 070 30 531 +  461
bei A a c h e n ..................................... 8 1 8 7 8 551 +  364

Sum m ę a 2 5 6 1 1 9 259 516 - 3 397
b. B r a u n k o h l e n b e r g b a u

i m O berbergam tsbezirk H alle . 23  043 23  905 +  862
c. S a l z b e r g b a u

im  O berbergam tsbezirk Halle . 3 975 3 779 -  196
d. E r z b e r g b a u

in  Mansfeld (K upforschiefer) . 12 690 12 609 -  81
im  O b e r h a r z ............................... 3 366 3 398 +  32
in  S ie g e n -N a s s a u ........................ 19 997 19 074 — 923
sonstiger rcchtsrhein ischer . . 5 657 5 538 -  119
l i n k s r h e i n i s c h e r ......................... 3 893 3 701 -  192

Summę d 45 603 44 320 -  1 283
Sum m ę a — d 328 740 331 520 +  2  780

In der Tabelle sind die fest besoldetcn Beamten und 
Aufsehcr nicht beriicksichtigt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die reinen Arbeits
lohne pro Scliicht und Jabr lur die drei Klassen von 
Arbeitern angegeben, welche den Hauptteil der Zahl 
mit etwa 95 pCt. der Gesamtbeiegschaft (im Ruhrbezirk 
sogar 96 ,8  pCt.*) ausmachen, namlich

1) die unterirdisch beschaftigten cigentlichen Berg
arb ei ter,

2) sonstige unter Tage beschaftigte A ibeitcr,
3) iiber Tage beschaftigte erwachsene, mannliche 

Arbeiter.

W egen der Lohne der jugendlichen und weiblichen 
Arbeiter sei auf die Nr. 32 dieser Zeitschrift S. 614 ff. 
verwicsen.

D ie Prozente, mit denen die Arbeiterklassen 1) bis 
3) an der oben angegebenen Gesamtzahl der Arbeiter 
bcteiłigt sind, weisen in den beiden Jahren 1894 und 
1895 wesentliche Schwankungen nicht auf, es geniigt 
daher die Angabe fiir das letzte Quartal 1895 in den 
Spalten 3, 10 und 17.

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 1 11 1 1 2 1 13 | 14 j 1 5 1 16 | 17 | 18 | 1 9 1 20 1 '21 | 22 | 23

B e z i r k

tśi.C''
■w C ó
z  ^  i  s ° “
U  S  W! 

ti Sh
B  s  s

S tunden

U nterird isch  beschaftigte eigentłiche 
B ergarbeiter

o _5 3
£ rt *3 a '■r. J~. © O O .
® Ł 
g.9  
>
%

1894

R einer 
Lohn auf 
1 A rbeiter

o.
JL .

CM

JL .

a. S t e i n k o h l e n  b e r g b a u -
In Oberschlesien . . . •
„ N iederschlesien . . •
„ W estfalen  (O berbergam t

D o r tm u n d ) .........................
bei Saarbrucken (Staatsw erke) 
„ A a c h e n ...............................

b. B r a u n k o h l e n b e r g b a u  
im O berbergam tsbezirk Halle

c. S a l z b e r g b a u .  
im O berbergam tsbezirk H alle 

e. E r z b e r g b a u .  
in Mansfeld (K npferschiefer)
im O b e r h a r z .........................
in Siegen-Nassau . . . .  
sonstiger rechtsrheinischer . 
llnksrheim scher . . . .

8 -1 2
8 -1 2

8
8

9,5

11,5

58.9
54.9

52.9
59.2
57.2

36.2

2,79
2,59

730
773

3,73 1102 
3 ,68 i 1020 
3,15 I 925

2,79

8,1 49,8 3,65

9.2 
10,4

8.5
8.3 
9,2

7 1 ,32 ,61  
48,0 ,2 ,352) 
68.4.2,38
60,4
49,0

2,43
2,34

831

1064

790
697
673
690
676

O)OJ t-> TJ wO

1895

Reiner 
Lohn auf 
1 Arbeiter

j=OW
oł-cu

J i. J L

262
299

295
277.4
293.5

298

292

303
296.5 
283^2
283.5 
288i5

2.78
2 |64

3,75
3,70
3,20

2,86

3,56

2,72
2,352)
2,37
2,47
2,32

740
796

1114
1030

951

853

1013

816
692
665
696
66

<■5OT

V. <£>
^ •s_  <5ćz *-
« SN >

266
302

297
278,5
297,3

299

284

Sonstige u n te r Tage beschaftigte 
A rbeite r

'ouj Oj 
bJDOO

s «ca o
« O* 
O . t-o

3.9
>
%

14.0
14.1

26.5
24.5 
17,7

5,7

18.6

300 ! 3,1 
2 9 4 ,8 |l3 |4  
281 i  3,9 
281,9 5,4 
28S i 4,6

1894 1895

R einer 
Lohn au f 
1 A rbeiter

f iO
2

J L \ jL

O) C 

'% •§ 

"H Ifl

% 1
OJ(1) t-4

« ? NI >

R einer 
Lohn auf 

1 Arb.

2,44
2.49

2,61
2,65
2,51

2 .50  

3,19

708
749

805
791
770

741

948

2 ,72  |828  
2 ,392)!745 
2 ,24  |669 
2 ,12  (669 
2 ,43 1723

290
300

308
297,:
307.3

297

297

304
311.4
298; 1

JL. JL.

03 C

■£ ii < 2 c^  CO

U eber Tage beschaftigte erwachsene, 
m annliche A rbeiter

a O  O .
u. t>  

Ti
5-9

%

1894

R einer 
Lohn auf 

1 A rbeiter

p,
JL.

2,46
2,52

713- 289 
76 5 : 303

2,65 816 
2,69 796 
2,53 *

2,50

3,26

3.01
2,852)
2,20

315;ol 2 ,17 
296,9! 2,49

308
295.6
310.7

748J 299 

9 4 1 :2 8 9

902; 299
732
663
657
720

311
301,7
302.2
289.2

JL.

a  c  
.12 °  *©
*£-2 2 ^  o

c c 
° c{_ o 

& 
~ s

1 9 ,0 2 ,1 5  619 
26 ,8  2 ,18  '670

18 .3 2 ,7 2
14,912,79
21,712,44

889
810

98

54,9 ,2 ,29  ;689

30.0 3,38 11034

i
2 0 .2 2 ,5 9  786 
31 ,3  1,75*) 522 
19,312,05 591 
2 6 ,1 2 ,1 1  635
42.1 2 ,02 576

288
307

1895

Reiner 
Lohn auf 
1 A rbeiter

JL. JL.

(U
■£3 < 2Oth m

Hu o ® tl 
■̂Sr-4A * 

N! ►

2,14
2,19

634:296

327 2,74 
2 9 0 ,8 2 ,8 0  
326,9,2,49

300 2,33

306 |3,38

304 :2,60 
299,3 1,72*) 
288,6:2,08 
301,512,11 
285,6:2,03

669

893
S26
806

702

1009

509
593
627
583

306

326
295
323.4

301

298

301
295.4
284.5 
296,7 
287,0

*) Linschliefslich E in - und A usfahrt, in Saarbrucken und W estfalen ausschlielslich E in -  und A usfahrt. 
*) H ierau kom m t d er W ert der Brotkornzulage m it 0,06 -/C. fur eine Schicht.

Hicrnach ist der Jahresarbeitsverdienst im Stein- 
und Braunkohlenbergbau durchweg im Jahre 1895 um 
ein Gcringcs gestiegen. Einen kleinen Riickgang wcist 
fast allgemein der Erzbergbau mit Ausnahme des Mans-

felder Bergbaues auf. Auch im Salzbergbau ist eine 
Abnahme cingetreten.

*) V ergl. Jah resb erich t des Y ereins fur d ie  bergbaulichen 
In teressen  im  O berbergam tsbez. D ortm und fur das Jah r 1895, S. 40 n-
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Der hiichste durchschnittliche Jaliresarbęi(sverdienst fiir 
die Arbeitcrklasee 1), welche an Zahl boi weitem die grofste 
ist (vergl. Spaltc 3j, ist in beiden Jahren im westfalischen 
Steinkohlenbergbau, fiir die Klassen 2 )  und 3) im Salz-- 
bergbau erreicht worden. Von den Steinkohlenbezirken 
steht in beiden Jahren der Rubrbezirk hinsićhtlich des 
Jąhresyerdienstes an erster, der Saarbriicker Bezirk an 
zweiter Stelle. D er Schichtverdienst ist fiir die Klasse 1) 
im Rubrbezirk, fiir die Klassen 2) und 3) im Saarbriicker 
Bezirk hoher. Der hiihere Jahresverdienst der letzt- 
genannten Klassen im Rubrbezirk entstammt also der 
grofseren Schiehtenzahl.

D ie Jahrcs-Arbeiterleistung bat im Jahre 1895 in 
den Hauptbezirken des Steinkolilenbergbaues aufser in 
Dortmund, wo sie gieicbgeblieben ist, wieder eine Zu- 
nalime und zwar von 2 bis 5 pCt. erfahren. Im Ver- 
gleich zu den Vorjalircn stellt sich diese Leistung 
wie folgt:

O ber- N ieder-
D ortm und

Saar Im ganzen
Ja h r schlesien scblesien brucken Staate

t t t t t

1888 . .  . 344,8 221,2 315,1 249,5 300,0
1889 . . . 356,1 217,7 293,1 232,1 289,3
1890 . . . 341,1 ' 195,7 277 ,6 221,3 275.4
1891 . . . 324,1 196.2 269,8 217 ,0 267.1
1892 . . . 297,6 190,6 259,1 207,7 253,4
1893 . . . 315,0 201,7 263,7 211 ,4 261,1
1894 . . . 320,6 205,9 266,0 216,9 264,5
1895 . . . 336,1 209,8 266,0 223,3 268,3

Danach zeigt im Yorgleieh mit 1888 die Arbeiter-
leistung folgende Veranderungen:

Ober- N ieder- Saar- Im ganzen
Jah r schlesien schlesien Dortm und brilckcn Staat

t t t t t

in 1889 . . +  11,3 -  3,5 — 22 ,0 - 1 7 , 4 - 1 0 , 7
„ 1890 . . -  3,7 - 2 5 , 5 — 37,5 -  2-8,2 - 2 4 , 6
„ 1891 . . —  20 .7 - 2 5 , 0 - 4 5 , 3 - 3 2 . 5 -  32,9
„ 1892 . . -  47 ,2 - 3 0 , 6 - 5 6 , 0 -  41 ,8 - 4 6 , 9
,  1893 . . - 2 9 , 8 -  19,5 — 51 ,4 -  38,1 - 3 8 , 9
» 1894 . . - 2 4 I 2 -  15.3 -  49,1 - 3 2 , 6 - 3 5 , 5
„ 1895 . -  8,7 —  11,4 - 4 9 , 1 —  26,2 - 3 1 , 7

Die Bergwerks- und Hiitien-Produktion der 
Vcreinigtcn Staaten im Jahre 1895.*)

Der Bergbau bildet in den Yer. Staaten einen der 
wichtigsten Industriezweige, hatte jedoch wahrend der 
Jahre 1893 und 1894 unter der durch die Miinz- und 
Zollfrage bedingten wirtschaftliehen Stockung zu leiden. 
^ach Beseitigung dieser Krisis hat er begonnen, sieli 
mit lrischen Kraften rascli weiter zu entwickeln, sodafs 
nach der vom Engineering and Mining Journal ver- 
ofTentlichten statistischen Ucbersicht die Produktion des 
Jahres 1895 nicht allein diejenige der Kripenjahrc 1893 
und 1894 hinter sich liefs, sondern, wenigstens hinsiclitlich 
gewisser Produkte, grofser war, ais in irgend einem der 
vorhergegangenen Jahre. Der Gesamtwert der im Jahre 
1895 in den Ver. Staaten gewonncnen Bergbaucrzeughisse

)  Nach „ L ic o n o m is te  F ra n ę a is ' v. 11. J u l i  1896.

belief sieli auf 628 881 505  Dollars (2 5 2 0  Mili. Mark) 
gegen 544 470  058  Doli. in 1894, also 15,5 pCt. mehr. 
Ilieninter erschienen dic Metalle 1895 mit 240  Mili.  
Dollars gegen 194 Mili. Dollars im Vorhergegangenen 
Jahr, dic Kohlen mit 215 Mili. Doli. gegen 184 Mili.  
Doli. in 1894. Es ist moglich, dafs die Mineralien- 
Produktion das Jahres 1896 noch griifscrc Zahlen auf- 
weisen wird, da sie durch die Tcndenz der Preiserhohung 
fiir gewisse Produkte, welche zu den hauptsacblichsten 
der Ver. Staaten gehoren, einen Antrieb erhalt.

D ie Ver. Staaten nehmen jetzt hinsiclitlich der 
Produktion der wichtigstcn Metalle unter allen Landem  
der Erde den ersten Platz ein, und zwar nicht allein 
inbezug auf das Gold, sondern auch seit 1880 hinsiclitlich 
des Bleis und Kupfers, und vor kurzem auch inbezug 
auf das unentbehrlichste Metali, das Eisen. Dagegen  
sind dic Ver. Staaten, nachdem sie bereits Mexiko in 
der Silberproduktion uberholt hatten, durch die infolge 
der Wertverminderung des Silbers erlblgte Sehlicfsung 
einer grofsen Anzahl ihrer Silbergruben wieder hinter 
ihren sudlichcn Naehbarn zuriickgeblieben. Nachśtehende 
Tabelle giebt die Produktion der wichtigstcn Metalle 
fiir 1894 und 1895 an; die Żabien des Jahres 1892  
sind hinzugesetzt, weil dasselbe vor der Krisis die 
grofste Produktion aufwies.

1892 1894 1895
Gold, in kg . . . 49 654 59 824 70 470
Silber, in kg 1 975 486 1 550 387 1 441 087
Kupfer, i. t a 1000 kg 160 290 160 392 175 294
Roheisen, „ V 9 300 000 6 764 572 9 597 449
Blei, „ 157 000 145 906 142 298
Zink, n 88 660 67 135 74 245
Quecksilber, „ 1 056 1 179

Die Ausbcute a n Gold, Eisen und Kupfer im Jahre
1895 ubertrifft diejenige des Jalires 1892, auf welches 
dic Krisis folgte.

Besonders auffallig ist die ganz bedeutende Zunahme 
der Goldgewinnung innerlialb dreier Jahre. Nachdem 
sie in den Jahren, welche auf die Entdeckung der 
kalifornischen Gruben folgten, die Ilolie von 60 Mili. 
Dollars (2 4 0  Mili. Mark) im Jahr erreicht hatte, ficl 
sie wieder und liiclt sich 15 Jahre hindurch im all- 
gemeinen zwischen 32 und 35 Mili. Dollars (128  bis 
140 Mili. Mark). Im Jahre 1893 begann sie zu steigen 
und erreichtc 1895 die Hohe von 195 Mili. Mark. 
Die Gesamtproduktion an Gold auf der ganzen Erde 
betrug im Ietztgenannten Jahre 824  Mili. Mark. Trotz 
der aufserordentlichen Entwickelung der sudafrikanischen 
Gruben, trotz des Auflindens neuer Gruben in W est- 
Australien und Neuseeland, gewannen die Ver. Staaten 
im Jahre 1895 den ersten Platz unter den gold- 
produzierendon Landern wieder zuriick, welclier ihnen 
von Australien lange Zeit hindurch streitig gemacht 
worden war. DieGoldproduktion der englischen Kolonieen  
im Stillen Ozean und die Afrikas stand allerdings den



Nr. 37. -  722 -

Ver. Staaten nur wenig nach; erstere erreichte einen 
Wert von 189 Mili. Mark, letztere einen solehen von 
176 Mili. Mark; weiter zuriick blieb die russische Gold- 
produktion mit nur 107 Mili. Mark Wert. Falls der 
westaustralische Goldbergbau nicht von ganz aufser- 
gewdhnlich giinstigen Umstanden begiinstigt wird, ist 
es sehr wahrscheinlich, dafs die Goldproduktion der 
Ver. Staaten auch in diesem Jahre 1896 dic erste Stelle 
behauptet. D a dic politischen Unruhen in Transvaal 
Anlangs dieses Jalires den regclmafeigen Betrieb der 
Gruben yerhindcrten, wird sieli die afrikanische Gold
produktion zwcifellos nur um einige Millionen Mark 
erhohen, wahrend dic der Ver. Staaten sich weiter ent- 
wickeln wird. D ic hauptśachliehstc Ursache ihres An- 
wachsens ist die Entdeekung der reichen Goldlager 
Colorados, besonders des beriihmten Gebietes von Cripplc- 
Creek, wclcKęs 3000 m iiber dem Meere im Fclsen- 
gebirge liegt; es entstand dort in zwei Jahren eine 

. Stadt mt 10 000 Einwohnern. D iese Entdeekung kam 
selir zur rechten Zeit, um die wirtschafiliche Lage des 
Staates Colorado wieder zu heben, welcher infolge der 
Entwertung des Silbcrs, zu dessen bedeutendsten Produ- 
zenten cr geliorte, stark zu leiden hatte. Andererseits 
liaben aueh die verbessertcn Aufbereitungsverfahren. 
aus denen man in Transvaal so grofcen Nutzen zog, in 
Amerika die Verarbeitung bisher unbeaehtet gelassener 
Erze ermogliclit. D ie grofsen maschinellcn Anlagen, 
mit deren Iliilfc tiiglich mehrere Tausend Kubikineter 
Sande verarbeitct werden konnen, haben auch bewirkt, 
dafs man die Ausbeutung der kalifornischen Placers 
wieder begann.

D ic Lage der Silberindustrie bildet zum Goldbergbau 
einen triiben Gegensatz. Seit drei Jahren hat sich die 
Produktion des weifsen Metalls in den Vcr. Staaten um 
den viertcn Teil vermindert; dic Grubendistrikte sind 
verlasscn, viele ihrer Bewohner sind sogar nach Trans- 
vaal ausgewandert, um den sich nicht mehr lohnenden 
Silberbergbau aufzngeben und da fiir nach Gold zu graben. 
Der Staat Nevada, diese ode, nur wenig fruchtbare 
Strichc besitzende W iistc, dessen cinzige natiirliche 
Iliilfsquclle das Silber ist, und dessen Bevolkerung von 
60 000 Scelen im Jahre 1880 auf 45 000 Seelen im 
Jahre 1890 sank, verliert immer mehr Einwoliner; das 
gleiehe ist an vielcn Stellen von Montana, Idaho und 
Arizona der Fali. D ie Liinder, in denen sich die Silber- 
gruben befinden, sind durchweg die unfruchtbarsten der 
Ver. Staaten. Beim Bcreisen dieser trostlosen Iloch- 
ebenen begreift man den warmen Eifer, mit welchem 
ihre Yertreter im Kongrefs fiir die freie Silberpragung 
cintraten, deren Annalime, so unheilvoll auch ihre Folgen 
fiir dic allgemeinen Interessen der Bundesstaaten werden 
konnten, der Silberindustrie Leben verleihen wiirde. 
Es unterliegt keinem Zweifel, dafs im Falle der Annahme 
der Silbcrwahrung seitens der Amerikaner, sie ihre 
Produktion in wenigen Jahren vcrdoppeln konnten.

Infolge der Aufserbetriebsetzung einer grofsen Anzahl 
von Gruben sank der Wert der Silberproduktion in den 
Ver. Staaten (1 3 4 ,4  Millionen Mark im Jahre 1895)  
unter den der Kupferproduktion (160  Mili. Mark). Seit 
einem Yierteljahrhundert ist dic Kupferproduktion Nord- 
amerikas fast bestandig gestiegen. Selbst der Zusąmmen- 
bruch des beriihmten Syndikats im Jahre 1889 vermoehte 
sic kaum einen Augcnblick aulzuhalten. Im Jahre 1892 
erreichte sie schon die Ilohe von 160 000 t gegen 
103 000  t in 188S und 20 000 t in 1880; das Jahr 
darauf verminderte sie sich nur wenig, trotz der Krisis. 
D ic hochstc in den Ver. Staaten bis jetzt erreichte Pro
duktion war jedoch die des Jahres 1895; ihre Hohe 
kam der Ilalfte der auf der ganzen Erde erzielten, 
340 Millionen Tonnen betragenden Produktion gleich, 
wahrend sio in 1880 nur den sechsten Teil der Gesamt- 
produktion der Erde ausmachte. D ie Produktions- 
zunahme wurde durch das Steigen der Preise begiinstigt. 
Kupfer ist eins derjcnigen Produkte, welche in den 
letzten Jahren den meisten Preisschwankungen aus- 
gesetzt gewesen sind. Nachdem das Syndikat im Jahre 
1888 den Preis der Tonne auf 80 L .  gebracht hatte, 
ging er wieder zuriick und sank sogar einige Małe unter 
40 L .  Noch im Marz 1895 notierto man den sehr 
niedrigen Preis von 38 L . 13 s. Von da an ging er 
betrachtlicli in die Hohe und stieg im August des ver- 
llossenen Jahres auf 47 L .\  nach einem abermaligen 
Riickgang am Ende des Jahres crhohtc er sich wieder 
auf etwa 50 L .

D iese mit der Produktionszunahme gleichzeitige 
Preiserhohung ist eine Folgę der fortgesetzt zunehmenden 
Verwendung des Kupfers zu elektrotechnischen Zwecken. 
Letzteres war im Laufe des vergangenen Jahres besonders 
in den Ver. Staaten selbst der Fali, deren Einfuhr ab- 
natim, wahrend die Produktion um 15 000  t zunahm.

D ie liauptsachlichsten Ursachen der Zunahme des 
Kupferverbrauchs in Amerika liegen an der allgemeinen 
Ęinfiihrung des elektrischen Betriebes bei den Strafsen- 
bahnen, sowie an dcm Ersatz der eisernen Telegraphen- 
und Telephondrahte durcli kupferne, welche ihres hoheren 
Leitungsvcrmogens wegen diinner ais die eisernen sein 
konnen, demnach geringeres Gewicht haben. Es ist be- 
griindete Aussicht vorhanden, dafs die Kupferproduktion 
in rascher W eise zunimmt, was fiir zwei Staaten im 
W esten, welchen das Sinken der Silberpreise grofse Ver- 
luste brachte, eine Entschadigung sein wiirde. Diese 
beiden Staaten sind Montana, in welchem dic grofse, 
allein 88 000  t produzierende Grube Anaeonda liegt, 
und Arizona mit einer Produktion von 22  000 t; der 
Rest der amerikanischen Kupferproduktion in der Hohe 
von 59 000  t entfallt fast ausschliefslich auf den Staat 
Michigan, dessen Gruben ganz nahe am Oberen See 
liegen, dabei iiber beąuemc und billige Wassertransport- 
-\vege verfiigen.

Unter den B ici produzierenden Liindern behaupten
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die Ver. Staaten noch den ersten Platz. D ieses Metali 
wird hier besonders ais Nebenprodukt bei der Aufbereitung 
der Silbererze gewonnen, weshalb seine Produktion den 
Sclwankungen in der Silbergewinnung folgt. Aufser 
den inlandischen Gruben entstammenden 142 000  t ge- 
wannen die Ver. Staaten noch 64 000 t Bici aus aus- 
landischen Erzen, hauptsachlich aus mexikanischen 
Rohsilb;:rbarren. Man ist in den Ver. Staaten eifrig 
auf die Entwickclung der metallurgischen Industrie be- 
dacht und nimmt die Verarbeitung der in den Nachbar- 
landern gewonnenen Rolierzeugnisse des Bergbaucs selbst 
in die Iland, um Europa auch auf diesem Gebiete zu 
verdr';ingen. Auch die Aufbereitung eines ziemlichen 
Teilcs der aus Britisch-Kolumbicn stammcndcn Golderze, 
sowie der kanadischen Nickelerze findet auf Yer. Staaten- 
Gebiet statt. D ie Abnahme der Bleiproduktion begiinstigte 
das Steigen der Preise, welche vor zwei Jahren auf 
9 </2 L .  die Tonne standen und gegenwiirtig die Holie 
von H V 4 i .  erreicht haben, cin Preis, w ie er seit 1892 
nicht mehr erreicht worden war.

Die Zinkindustrie der Ver. Staaten befand sich hin- 
gegen wiihrend des letzten Jahres nicht in sehr giinstiger 
Lage. D ie Produktion war rascher gestiegen ais der 
Verbrauch, so dafs die niedrigen Preise anhielten. 
Seitdem haben sic sich jedoch auch wesentlich gehoben, 
und stehen jetzt in London auf I 8Y4 L .  gegen 143/ 4 X. 
vor einem Jahr und 15 3/ 4 L .  im Juli 1894.

Das der Industrie unentbehrlichste Metali, das Eisen, 
nimmt unter samtlichen in den Vcr. Staaten er.zeugtcn 
Metallen dic erste Stelle ein. Der Wert des im ver- 
flossenen Jahre hergcstellten Roheisens betrug 86 ,4  Mili. 
Mark, was einem Quantum entspricht, w ie cs bis jetzt 
von den amerikanischen Eisenhiitten noch nicht produziert 
worden ist. Dadurch haben sich dic Yer. Staaten, und 
jedenfalls endgiiltig, den ersten Platz unter allen eisen- 
produzierenden Landcrn der Erde errungen, den sie 
schon einige Małe inne hatten, aber wiihrend der Jahre 
1893 und 1894 infolge der hcrrschenden Krisis an 
Grofsbritannien abtreten mufsten. Den von den Ver. 
Staaten produzierten 9 597 000 t (ii 1000 kg) konnte 
Grofsbritannien nur 7 6 2 0 0 0 0  t gegenuberstcllcn, wiihrend 
die Produktion Deutschlands nur 5 788  000 t, diejcnigc 
Frankreichs 2 005 889 t betrug. D ic Entstehung eines 
ganzen Industriebezirks im Siiden, in der Umgebung 
Atlantas und Birminghams, an den siidlichsten Aus- 
laufern der Alleghanys, hat zu dieser Produktionszunahinc 
viel beigetragen. D ie Hochofen des Siidens erzeugen 
gegenwiirtig etwa 2 Millionen Tonnen Roheisen gegen 
kaum 500 000 t yor zwiilf Jahren. In den ausgedehnten 
Landem der Ver. Staaten finden sich iibrigens alle 
moglichen Sorten Eisenerze vor, die sich in drei Ilaupt- 
gruppen einteilen lassen: die pennsylvanische, welches 
die alteste und wichtigste ist, die siidliche, von der 
>orhin die Rede war, und die der grofsen Seen mit

ihren ausgezeichneten, ganz besonders zur Herstellung 
von Bessemerstahl geeigneten Erzen.

Im Gegensatz zu Frankreich ist die nordamerikanische 
Union gleich Grofsbritannien besonders dadurch bcgtinstigt, 
dafs die Eisenerzablagerungen und Kohlengruben nahe 
beieinander liegen. D ie Amerikaner bleiben allerdings 
mit ihrer Jahresforderung von 178 Millionen Tonnen 
Kohle noch etwas hinter den Engliindern zunick, hoffen 
aber bestimmt, ihrc cnglischen Riyalen nach cinigen 
Jahren uberholt zu haben. Von den 178 Millionen 
Tonnen sind fast 53 Millionen Tonnen Anthrazitkohle, 
ein vorziiglichcr BrennstofT, w'elcher in den pennsyl- 
yanischen Gruben gewronnen wird und dessen Verwendung 
den grofsen Stiidten des Ostens, New-York, Boston, 
Philadclphia, ermoglicht, sich eine rauchfreie Atmosphiire 
zu erhalten, welche unvergleichlich reiner ist ais dic der 
ehropaischcn Industriecentren oder der amerikanischen 
Stiidtc des M ississippi-Beckens. Pennsylvanien allein 
liefert die Iliilfte der nordamerikanischen Kohlenforderung, 
doch fórdert jetzt auch das Siidbecken, welches vor 
15 Jahren noch eine unbedeutende Rolle spielte, gegen
10 Millionen Tonnen. Im W esten des Mississippi wird, 
mit Ausnahme Colorados (3  Millionen Tonnen) und den 
Staaten des iiufsersten Nordwcstens, Washington und 
Oregon, leider nur vereinzelt Kohle gefunden. Unter 
allen Gesichtspunkten betraehtet, ist der W esten der 
Vcr. Staaten unstreitig cin Land, welches hinter dem 
Osten zuriickstchcn mufs und weniger in der Lage ist, 
seine Bediirfnisse selbst zu befriedigen.

An die Kohle schlicfsen sich zwei andere mineralische 
Brennstoffe an, das Petroleum und das natiirlichc Gas, 
welches dem Boden des Petrolcumgebietes W cst- 
Pennsylvaniens und W est-V irginiens an vielcn Stellen 
entstromt. Das Gas ist kein Ausfulirprodukt, darum 
aber nicht weniger nutzlich, denn es dient zurBeleuchtung 
einer zicmlichcn Zahl von Stadtcn, und in bedeutenden 
Fabriken ais Heizmatorial fiir den Betrieb. Sein Wert 
fiir das Jahr 1895 wird auf 12 Mili. Dollars gcschiitzt. 
Das Petroleum hat cinc ganz andere Bedeutung. Seine 
Produktion steigt nur wenig (6 420 742 t in 1895 gegen  
6 158 119 t in 1894), weil sic von dem miichtigsten 
Trust der Neuen W eit, der Standard Oil Company, 
geregelt wird. D iese Gesellschaft, in deren Besitz fast 
siimtliche Quellen sind, hat cs, dank dem Einvernehmen 
mi( den russischen Produzenten, ztiwege gebracht, den 
Preis des Pctroleums scit 15 Monaten zwisehen 5 und 
5 y 2 d. die Gallone ( 4 1/2 1) zu erhalten, wiihrend derselbe 
sieli im Jahre 1893 zwisehen 33/4 und 4 d. bcwregte. 
Wird der gegenwiirtige Preis lange Zeit hindurch aufrecht 
erhalten bleiben konnen? Bei Beantwortung dieser Frage 
mufs man immer mit der Moglichkeit der Entdcckung 
neuer Quellen rechnen. Man klagt bereits in den 
Ver. Staaten, dafs die Pctrolcumausfuhr infolge der 
kaukasischen, galizischen und rumanischen Konkurrenz
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etwas naclilasse, wahrend allerdings der cigcno Verbrauch 
zunimmt.

Der grofse Petroleuniring kann indessen wegen der 
Grofsartigkeit seiner Organisation und der Leichtigkeit, 
mit welcher cr das Petroleum in Rohrloitungcn mehrere 
Hundcrte von Kilometern wcit von dem Ortc der Ge
winnung durch das Alleghany-Gebirge bis zum Hafen 
von Philadelphia schaffen kann, noch lange einen erfolg- 
reichen Widerstand leisten.

Verhindern dic Ver. Staaten durch unklugc Mafs- 
nahmen in der Wiihrungsfrage nicht selbst dic weitere 
Erschliefsung der ihnen von der Natur vcrliehencn reichen 
Schiitze, so wird dic Zeit nicht mehr fern sein. in der 
sie den ersten Platz unter samtlichen Industriestaaten 
der Erde einnehmen. Gelingt ihnen dies, und zwar 
nicht nur allein inbezug auf die Produktion edler Metallc, 
sondern auch lunsichtlich des Kupfers, Eisens und in 
Kiirzc Yielleicht auch Kohle, so vol!zieht sich damit 
eine fiir die Liinder Europas folgenschwerc Umwalzung, 
deren Anfang garnicht Yrcit zuriickliegt, da es kaum
15 Jahre her sind , dafs dic grofse Bedeutung der 
amerikanischen Bergwerksproduktion, von Gold und 
Silber abgcsehen, fiihibar zu werden begann.

Technik.
P e t r o l e u m -  u n d  S a l z v o r k o m m e n .  Zu dem Aufsatze 

„Unser Petroleum" in Nr. 28 ist zu erwiihnen, dafs in 
S u lz  unterra Wald iu der Niihe der Petroleumwerke von 
Pechelbronn friiher eine Salinę gewesen ist. Die Soole 
kommt aus demselben tertiaren Horizonte wie das Erdol.

M a g n e t i s c h o  B e o b a c h t u n g e n  z u  B o c h u m .  D ie  
w e s tt ic h e  A b w e ic h u n g  d e r  M a g n e tn a d e l vom  o rtlich e n  
M e rid ia n  b e tru g :

am  8  U hr um 1 Uhr um 8  Uhr um 1 Uhr
1896 Yorm. nachm . Torm. nachm.

Monat Tag e - £ - Tag £ -1 *
A ugust 1. 13 2,0 13 10,2 17. 13 2,4 13 1.11,2

2. 13 4,0 13 12,5 18. 12 59,6 13 10.4
3. 13 0,7 13 12,2 19. 13 0,8 13 10,3
4. 13 6,0 13 11,6 20. 13 1,0 13 11,3
5. 12 1,5 13 10,3 21. 13 6,3 13 12,9
6. 13 1,3 13 12,0 22. 13 1,5 13 13,3
7. 13 4,4 13 11,3 23. 13 1,0 13 12,0
8. 13 0,8 13 10,3 24. 13 0,0 13 12,9
9. 13 1,2 13 13,1 25. 13 3,2 13 11,4

10. 13 0,6 13 13,6 26. 13 1,6 13 11,0
11. 13 0,9 13 11,8 27. 13 2,6 13 11,6
12. 13 2,3 13 13,3 28. 13 1,6 13

I
11,6

13. 13 3,3 13 10,3 29. 13 0,5 13 12,0
14. 13 2,3 13 9,3 30. 12 59,5 13 9,7
15. 12 59,2 13 11,7 31. 13 1,5 13 11,5
16. 13 2,3 13 11.8

Mittel 13 1,80 13 11,56

M ittel 13 s  6 ,68  ■i =  hora 0. —^
16

E l e k t r o l y t i s c h e  E n t s i l b e r u n g  v o n  W e r k b l e i ,  v o n
D . T o m m a s i .  Das Prinzip, auf welchem das Verfahren 
beruht, besteht in der Elektrolyse einer Bleilosung, welche 
einen sehr schwaehen elektrisohen Widerstand besitzt und 
nicht zur Bildung von Bleisuperoxyd (P b 0 2) neigt. Ais 
Anodę dient die silberhaltige Legierung selbst und ais

Kafhode eine melallische Seheibe, welche durch dieFliissigkeit 
nicht angegriffen wird. Unter der Einwirkung des elektrisclien 
Stroms geht das Blei der Anoden in Losung und schlagt 
sich in Form von schwammigen Krystallen auf den ais 
Kathoden dienenden Metallscheiben nieder, wahrend alles 
in dem Blei enthaltene Silber, welches in der Fliissigkeit 
unloslich ist. auf dem Boden des Gefafses niederfiillt.

D ie  fiir d a s  V e r fa h re n  e r fo rd e r l ic h e n  M a n ip u la tio n e n  s i n d  
fo lg e n d e :

Das geschmolzene Blei wird in die geeignete Anoden- 
form gegossen. Die Anoden werden an einem der beiden 
Metalls(iibe aufgehiingt, welche uber einem jeden Losegefafs 
angebracht sind. Jeder dieser Stiibe ist mit einer Schraube 
ohne Ende versehcn. Dieselben konnen untercinander und 
mit dem posiiiven Pol der Dynamomaschine in leitende 
Yerbindung gebracht werden. Die Kathodenscheibe ist 
zwischen den Anoden angeordnet. Der Elektrolyt besteht 
aus Blei- und Natrium- oder Kaliumacetat. Wenn der 
Stroni hindurch geht, so beginnt sich das Blei auf der 
Seheibe in Krystallen niederzuschlagen. Wenn der Blei- 
niederschlag eine geniigende Dicke hat, so wird der Strom 
unterbroehen und das Blei von der Seheibe entfernt. Das- 
selbe wird auf einem Metallsieb gewaschen und dann einem 
starken Druck unterworfen. Die abfliefsende Fliissigkeit 
wird auf 30 0 B eingedampft und wieder in die Losegefafse 
gepuinpt. Das geprefste Blei wird in Tiegeln mit 2 —3 °/o 
gepulverter Holzkohle gesehmolzen und in Formcn gegossen. 
Das auf dem Gefiifsboden sich ansammelnde Silber wird 
gewaschen und gelrocknet und dann in einem Tiegel mit 
Salpeter und Borax gesclunolzen und in Formen gegossen.

(E n g in e e r in g  a n d  M in in g  J o u r n a l . )
E l e k t r i s c h e r  H o c h o f e n b e t r i e b .  D as S te t t in e r  H o ch - 

o fe n w e rk  d e s  G ra fe n  G u id o  H e n c k e l v o n  D o n n e rsm a rc k  
w ird  n i c h t  n u r  e le k tr is c h  b e le u c li te t  w e rd e n , so n d e rn  au ch  
e in e  k le in e  e le k tr is c h e  K ra f tu b e r tr a g u n g s a n la g e  e rh a lte n , 
w e lc h e  in  ih r e r  V o lls l i in d ig k e it  a u f  a h n l ic h e n  W e rk e n  b ish e r  
n o ch  n ic h t  a u sg e fiih r t  w o rd e n  is t . N ic h t  n u r  d ie  R e p a ra tu r -  
w e r k s ta t t ,  d ie  K o h le n a u fz iig e  u n d  d ie  G ich ten au fz iig e , 
s o n d e rn  a u c h  d ie  K o n d e n sa tio n e n , E le v a to re n , K o k sau ssto fs- 
m a sc h in e n , G ic h lg lo c k e n  u n d  E le v a to re n b r i ic k e n  w erd en  
siŁmtlicli d u rc h  b e s o u d e re  E le k tro m o to re n  b e tr ie b e n . D ie 
G e s a m tle is tu n g  a l le r  M o to ren  b e tr iig t i ib e r  400 P S . W eg en  
d e r  E ig e n a r t  d e s  B e lr ie b e s  i s t  d a s  D re h s tro m sy s te m  gew iih lt 
w o rd e n  u n d  z w a r  m it e i n e r  S p a n n u n g  v o n  500 V. Die 
A u s fu h ru n g  d e r  g e sa m te n  B e le u c h tu n g s -  u n d  K ra ftiib e r-  
( ra g u n g s a n la g e  w u rd e  d e r  E le k tr iz i t i i t s -A k t .-G e s . vo rm als 
S c h u c k e r t  & C o ., Z w e ig n ie d e r la s s u n g  B e rlin , iib e r tra g e n .

( E le k t r o tc c h n .  Z e i ts c h r .)

VolkSTrix*tschaft uml Statistik.
D a m p f k o s s e l - E x p l o s i o n e n .  N a c h  d e n  M itte ilu n g e n  

d e s  K a is e r l ic h e n  S ta lis tis c lic n  A m te s  fa n d e n  w a h re n d  des 
J a h r e s  1895 im  D eu tsc h e n  R e ic h  22 D a m p fk e sse l-  
E x p lo s io n e n  s ta t t .  D ie  Z a h l d e r  d a b e i  g e to te te n  o d e r 
b i n n e n  48 S tu n d e n  nac li d e m  U n fa ll  v e rs to rb e n e n  P e rso n en  
b e tru g  20, d ie  Z a h l d e r  S c h w erv e rw u n d e t< ;n  23, le ieh t 
v e rw u n d e t  w u r d e n  31 P e rso n e n . A is  ln u tin a fs lic h e  U rsach e  
d e r  E x p lo s io n e n  g i l t  in 8 F a l le n  W a s se rm a n g e l ,  in 3 F a lle n  
v n rb u n d c n  m it  u n a u fm e rk s a m e r  W a r tu n g ,  in  4 F a lle n  
m k n g e llia f te  S c h w e ifsu n g  e in e s  S ie d e ro h rs ,  in  2 F iillc n  A lte r, 
A b n u tz u n g , j e  in  e in e m  F a l le  B e s c h a d ig u n g  d e r  K esse l- 
e iń m a u e ru n g , u n z w e c k m a fs ig e  K o n s tru k tio n , o r t lic h e  S ch lam m - 
a n s a m m lu n g , sc h le c h te s  M a te r ia ł ,  zu  g e r in g e  W a n d s ta rk e



725 — Nr. 37.

e in e s  S ie d e ro h rs , U e b e r l i i tz u n g  d e r  u n te re n  R o lir re il ie ,  o r t lic l ie  
B lc c h sc h w iic h u n g , K e s se ls te in  v e rb u n d e n  m it  m a n g e lh a f te r  
W a r tu n g .

Insgesamt betrug in den letzten 19 Jahren die Zahl 
der Explosionen 311 und der dabei Yerungliickten 760,

y o n  d e n e n  246 g e lo te t , 157 sc h w e r  u n d  357 le i c h t  v c r -  
w u n d e t  w u r d e n .

In  d e r  n a c h fo lg e n d c n  Z u sa m m e n s te llu n g  s in d  d ie  
E x p lo s io n e n  d e s  J a h r e s  1895 n a c h  d e r  K o n s tru k tio n  d e r  
K e sse l g e o rd n e t .

O r t  u n d  Z e i t  d e r  E  x  p 1 o s i o n A r t  d e r  K e s s e l  u n d  m u t m a C s l i c h e  U r s a c l i e  d e r  E x p l o s i o u

V crunglucktc P ersonen 
Sofort Schw er Leicht 

ge- ver- ver- 
to te t *) w undet w u n d e t

Escliw eiler, 6. Mai . .

Ludw igsburg, U. A pril 
Gorlitz, 8. Septem ber . 
Luckenau, 31. O ktober

D ittersbach, 16. Jan u ar 
Germ erslieim , 28. Marz

Bruekenau, 11. F eb ruar 
Sulzdorf, 19. Marz . .

U chtspringe, 2. Ja n u a r 
Saarbrucken, 29. Ja n u a r 
Malchow, 13. Marz . .
Friedriclishutte , 7. Mai 
H am burg, 16. S ep tem ber 
G riesheim , 12. O ktober 
Dresdon, 31. O ktober . 
Berlin, 30. N ovem ber .

Gmiind, 30. O ktober .

Halle a. S., 15. A ugust

Lassowitz, 19, Augt 
Eb.e, 9. D ezem ber

I. L i e g e n d e  E i n f l a m m r o h r k e s s e l  (1 E xplosion)
W a s s e r m a n g e l ..........................................., ................................................................

II. L i e g e n d e  Z w e i f l a m m r o h r k e s s e l  (3  Explosio ticn) 
Beschiidigung der K esseleinm auerung, langjiihriger B etrieb . . . .
Unzwecktnafsigc K o n s t r u k t i o n .................................................................................
W asserm angel, fahrlassige "Wartung . . . . . . . . . . . .

I I I .  L i e g e n d e  W a l z e n k e s s e l  m i t  1 S i e d e r  (2  E sp lo sio n en )
1 A l t e r ........................................... ..... ................................................................................
| W asserm angel, unaufm erksam e W a r tu n g ..............................................................

1Y. L i e g e n d e  W a l z e n k e s s e l  m i t  2  S i e d e m  (.2 Explosionen)
1 A^asserm angel, frevelhaft leichtsinnige W artung  . . . . . . . .

O ertliche S ch lam m an sam m lu n g .................................................................................
Y. K e s s e l  m i t  l i e g e n  d e n  S i e  d e r  e h  r e n  [8  K xpIosionen)

Schlechtes M a te r ia ł .........................................................................................................
| M angelhafte Schweifsung eines S i e d e r o h r s ........................................................
I A lter, A b n u t z u n g .........................................................................................................
: M angelhafte Schweifsung eines S i e d e r o h r s .................................................. ......

Desgl................................................. ..........................................................................
Zu geringe W andstarke  eines S i e d e r o h r s ........................................................
U eberliitzung der un teren  R o l i r re il ie ...........................................................................
M angelhafte Schweifsung eines S i e d e r o h r s ..............................................................
V I. L i e g e n d e  F e u e r b i i c h s e n k c s s l  m i t  Y o r g e l i e n d e n  H e i z -  

r o h r e n  (1 E xp losion)
W a s s e r m a n g e l ..................................................................................................................... ;
V II. S t e h e n d e  F e u e r b i i c h  s e n k e s s e l  m i t  y o r g e h e n d e n  I l e i z -  j 

r o h r e n  (1 E xplosion)
O ertliche B le c h sc h w a c h u n g .............................................................................................

V III . S t e h e n d e  S i e d e r  oli r e n  k e s s e l  (2  Explosionen)
Lassowitz, 19, A u g u s t .........................W asse rm an g e l.................................................................................................................................

K esse lste in , m angelhafte W artung  ........................................................;
IX . S t e h e n d e  e i n  f a c h  o W a l z e n k e s s e l  (1  Explosion)

Dornb, 24. A p r i l ...............................W a s s e r m a n g e l .....................................................................................................................  
X . S c h i f f s k e s s e l  (1 E xplosion)

Gaarden, 27. M a i ............................... W asserm angel .....................................................................................................................■
Zusammen

Fiir dic Z eit, f iir  welche D am pfkessel-E xplosionen voroffentlicht werden, also zuriick b is zum Ja lire  1877, be trug  
im Ja h re  die Z ahl der Kxplosioncn d iciZ ah l der vcrungluckten  Personen

1895 . 
1894 . 
1893 . 
1892 . 
1891 . 
1890 . 
1889 .

22 • 

35 
10 
18 
10 
16 
16

74 u n d  zwar 
34 n „ 
21 
41 
10 
21 
28

1888 . . . . . . . .  15
1887 ............................... ...... . 14 (3 7  K essel)
1886 ............................................. 16
1885 ............................................. 13
1884 ............................................. 14
1883 ............................................. 14

1882
1881
1880
1879
1878
1877

11
11
20
18
18
20

11
83
23
22
45
55

48
47
29
78
32
58

13
20 23

Zusammen in den  letzten 19 Ja h ren  311

*) Oder b innen  48  S tunden  gesto rben .

7 60  u n d

31

20 23 31
12 9 13
6 5 i  10

12 U  18
— 3 7

9 1 U
6 5 17

4 3 | 4
17 ! 5  61
10 5 ; 8
11 1 2  i  9
12 11 22
23 ; 8  24

19 14 15
8 18 21

10 ; 5 14
36 10 , 32
10 5 17
21 i 14 23

246 | 157 | 357
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K oh len - u n d  K ok s -V orsand. Die Zeclien und 
Kokereien des lluhrreviers haben vom 10. bis 31. Aug. 1896  
in 13 Arbeitstagen 169 133 und auf den Arbeitslag durch- 
sclmittlich 13 010 Doppelwagen zu 1 0 1 mit Kohlen und 
Koksbeladen und auf der Eisenbahn zur Ycrśenditftg gebracht, 
gegen 161 400 und auf den Arbeitstag 11 529 Doppelwagen 
in derselben Zeit des Yorjahrś bei 14 Arbeitstagen. lis 
wurden demnach in der zweiten Hiilftfi des Monats August 
laufenden Jahres auf den Arbeitstag 1481, und im ganzen 
7733 Doppelwagen mehr gefordert und versandt, ais vom
16. bis 31. August 1895. Im ganzen Monat August
1896 stelit sieli der Versand an Kohlen und Koks auf der 
Eisenbahn:
im Ruhrrevier auf. . 326 881 gegen 309 870 D.-W.
im Saarbezirk » ■ ■ 48 222  „ 44 092

. 130 828  „

Yerkclirsweśen.

in  O b ersc lile s ien 126 200

505 931 480 162
und iu den drei Be- 

zirken zusammen . . 
und war mithin:
im Ruhrbczirk . . 17 011 Doppelwagen oder 5,5 pCt.
im Saarbezirk . . .  4 130 „ „ 9,3 „
in Obersclilesien . . 4 628 „ „ 3,7 „
und in den drei Be-

zirken zusammen 25 769 „ „ 5,4 }>
hoher ais im August 1895.

Die Gesamtforderung beziehungsweise der Versand auf 
der Eisenbahn in den ersten 8 Monaten des Jahres betragt: 
im Ruhrrevier . . . .  2 458 023 gegen 2 254 541 D.-W. 
im Saarbezirk . . . .  384 467 v  334 677 „
in Obersclilesien . . . 903 343 „ 815 601 „
und in den drei Be-

zirken zusammen . 3 745 S33 „ 3 404 819 „
und stelit sich demnach: 

im Ruhrrevier . . . 203 482 Doppelwagen oder 9,0 pCt.
im Saarbezirk . . . 49 790 „ „ 14,5 „
in Obersclilesien . . 87 742 „ }> 10,8 „
und in den drei Be-

zirken zusammen 3 4 1 0 1 4  „ }} 10,0 „
hoher, ais im Monat August 1895,

B u d ap esth er  T elegrap h en k on feren z. Die in der 
zweiten Hiilftc des Juli in Budapesth stattgehabte inter- 
nationale Telegraphenkonferenz hat nach der Elektrotechniselien 
Zeitschrift einen besonders befriedigenden Erfolg nicht 
geliabt. Namentlich ist der Antrag Deutselilands auf voll- 
stiindige Umgestaltung des europiiischen Tarils unter Zugrunde- 
legung von Einheitssiitzcn und unter Fortfall der gegen- 
seitigen Abrechnung an dem Widerstande der meisten 
grofseren Staaten gcscheitert. Zwar stand man allseitig dem 
dcm Antrage zu grunde liegenden Gedanken sympathiscli 
gegeniiber, glaubteaberdenselben aus fmanziellen Erwiigungen 
bis auf weiteres ablehnen zu miissen. Ilingegen wurde die 
Ausdehnung der im europaischen Vorschriftenbereich gebriiuch- 
lichen Wortziihlung (15  Buclistaben oder 5 ZilTern gleich 
ein Wort) auf das aufsereuropiiische Regime fur Telegramme 
in olfeuer Sprache beschlossen, eine Mafsnahme, welche eine 
grofse Erleichterung und Kosteuersparnis fur das Publikum 
bedeutet. Aufser diesen Fragen wurde noch eine Reihe 
yerschiedener anderer behandelt, und dem Publikum viel- 
faclie Vorteile und Erleichterungen zugestanden. U. a. konnen 
kunftig die Formulare fur eine bezahlte Antwort bei jeder 
Telegraphenstatiou in dem Bestimmungsland des Ursprungs-

telegramms zur Auflioferung eines neuen Telegramms vcrwandl 
werden. Dic tclegraphische Nachsendung kann nach den neuen 
Bestimmungen sowohl vom Absender ais vom Empfiingcr 
auch iiber die Grenzen des Bcstiminungslandcs hinaus in 
und aufserhalb Europas verlangt worden. Aenderungen 
in den Gcbuhrensiitzen sind nur wenige zu vcizeichncn. 
U. a. sind die Gebuliren nach den ostasiatischcn Liindern 
zum Teil reeht crlieblich Iierabgesetzt.

Zur A u sn u tz u n g  der T ra g fa h ig k eit d er E iscn -  
b ah n w agen . Die Kgl. Eisenbahndirektion Essen liifst 
dii; kleinen Kolilenwagen von Nr. 22 4 2 6 — 25 749 ncu 
aufborden, wodurch deren Tragfahigkeit vermelirt wird. 
Um die Ausfiihrung der Aufbordung zu bcschlcunigcn, 
werden die Wagen der zustiindigen Werkstiittcn-Inspektion 
sofort zugefiihrt.

Yercine und Yersammlungen.
G r e n o r a l v e r s a m m l u n g e n .  II u Id sch i n sk y sehe  

Hu t t e n we r ke .  14. September d. J ., vormittags 11 Uhr, 
im Gesohaftslokale der Gesellschaft zu Berlin, Matlhiiistr. 3 a

A k t i e n - Y e r e i n  J o h a n n e s h ii 11 c in S i e g e  n. 
18. September cr., nachmittags 3V2 Uhr, im Gasthof zum 
Deutschen Kaiser in Siegen.

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  Bad S a l z d e t f u r t h .  18. Sept. 
d. J., nachmittags 3 Uhr, „im Kronprinzen" zu Salzdetfurth.

Z e c h e  J u l i u s  P l i i l i p p ,  Boc hum.  24. September 
d. J., nachm. 4 Uhr, im Lokale der Gesellschaft Harmonie 
in Bochum.

E i s e r f e l d e r  Hi i t t e ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  in 
E i s e r f e l d .  26. September d. J., nachmittags 3 Uhr, im 
Saale des Herrn G. Fischbach in Eiserfeld.

Patent-B eiiehte.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 1. 30. April 1896. M. 12 834 . E in r ich tu n g
ztim  E n tw a ssern  g ew a sch en er  K oh len . Karl. J. 
Mayer, Barmen.

KI. 18. 2. Mai 1893. Sch. 8815.  V erfah ren  zur
E n tsc h w e fe lu n g  von F lu fse ise n . F. Schotte, Berlin, 
Grofsbeerenstrafse 27 a.

KI. 20. 20. April 1896. J. 3959.  Seilklem m o
fiir  S treck en fórd eru n g . P. Jorissen, Diisseldorf-Grafen- 
berg, Neanderstr. 12.

KI. 20 . 9. April 1S96. M. 12 758. Sehm ior-
vorr ich tu n g  fiir  S e ilb a h n en . Walter Muller, Grube 
Ilse, Nicderlausitz.

KI. 78. 5. November 1895. W. 11 329. Z iind-
sch n u r , w e lc h e  d ie  Z iin d u n g  o h n e  F eu erersch ein u n g  
fortp flan zt. Zusatz zur Anmeldung W. 11 325. Mas
Wagner, Berlin, Mauerstrafse 68.

G o 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 .
KI. 14. Nr. 61 470. 29. Juli 1896. K. 5489.

C y lin d er  fiir  C om p ou n d -K om p ressoren  m it se itlich  
a n g eo rd n eter  S teu eru n g . L, K a u f tn a n n , A a c h e n .

KI. 24. Nr. 61 258. 21 . Juli 1896. Sch. 4912.
V er sch lu fsb u c h se  fu r R a u ch a b zu g ro h re  m it  einem  
d reh b aren  m it  zw e i a n ste ig en d en  K eilflach en  ver- 
seh en en , d u rch  S c h lie fsh a k e n  fe stg eh a lten en  Ver- 
sc h lu fsr in g . Joseph Schomig, Wiirzburg, Steinheilstr. 2.

KI. 24. Nr. 61 287 . 18. Mai 1896. B. 6360.
Zugregler fiirD am pfkessel m it mchroren Feuerungen  
aus einem  zw ischen  zw ei Feuertbiiren an einer
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Sch lan e g le iten d en , m itte ls t  R o lle n , S to llh eb e l u n d  
K etten z iig en  d e n R a u eh sch ie b e r  s te lle n d e n F la sc h e n -  
zu g . Theodor Briifs, Liibeck, Ringstr. 8.

K l. 36. Nr. Gl 309. 16. Juli 1896. W. 4322.
H oifsw assororzougor au s H a u p tw a sserb eh a lter  u n d  
m it d iesem  durch. e in  m it  R u c k se h la g v en til ver- 
seh en es R ohr verb u n d en em  H iilfsb eh a lter  m it  
S eh w im m erven til. Ricliard Winkel, Chemnitz, Aeufsere 
Klostcrstr. 40.

K l. 88. Nr. 6 1 2 2 1 .  27.  Juli 1896. P. 2388. W in d -  
m otor m it  s ic h  se lb s tth a tig  e in ste lle n d e n  W in d -  
fliigoln  u n d  m it G ew ich ts  - R eg u la to r . G. C. Parsons, 
Topeka; Vertretcr: Carl Fr. Reiehelt, Berlin N.-W.,
Luiscnstrafse 26.

Marktfcerichte.
K o h len p reise  der f isk a lisc h e n  G rub en  in  Ober- 

sch lesien . Nacli der Frankfurter Ztg. stellen sieli die 
von der Central verwaltung der beiden staatlichen Kolilen- 
werke „Konig" und „Konigin Louise" vom 1. September 
ab festgesetztcn Winterpreise pro 1896 /97  im Vergleich 
zu den Winterpreisen der beiden letzten Jahre folgender- 
mafsen:

1896 1895 1894
K o n i g s g r u b e . JL J L J L

Fettkohlc, Stuckkohle 8 ,80 8,80 •8,80
Kleinkolile 6,00 5,60 5,60

Flammkohle, Stiick- Wiirfel . 8,80 8,80 8,80
Nufskohle II . 6,60 6,60 6,60
Kleinkolile 5,50 5,50 5,50

Koni g i n  L o u i s e g r u b e .
Gaskohle, S t i ic k .......................... 9 ,50 9,50 9,50

Wurfel-Nufs . . . 9,00 9,00 9,00
Fettkolile; Nufs-, Erbs- . 7,00 7,00 7,00
Kurderkohle ................................ 8,00 7,50 7,50
K le in k o l i l e ................................ 7,00 6,20 6,20
Flammkohle, Stiick-, Wiirfel-

und Nufs I .......................... 9 ,00 9,00 9,00
F iirderkohle................................ 6 ,80 6,80 6,80
Kleinkolile 6,00 6,00 6,00
alles per Tonne gleicli 1000 kg ab Grubenstation. Ii
sind sonaeh nur fiir Fettkleinkohle der Konigsgrube, fiir 
Fiirder- und Kleinkolile der Konigin Louisengrube Preis- 
erhiihungen von 50 bezw. 80 Pfg. pro Tonne gegeniiber 
den Preisen der letzten beiden Jalire eingetreten; freilieli 
sind das diejenigen Sorten, welclie die genannten Gruben 
in grofster Menge produzieren und absetzen.

ż>Der d eu tsc h e  E isen m a r k t im  A u g u st Die 
Stabilitat des deutschen Eiseniuarktes hat im Laufe des 
vorigen Monates noch weitere Fortschritte gemacht. Mit 
sehr wenigen Ausnalimen sind alle Werke in so befriedigendem 
Mafse bescliiiftigt, wie dies selten der Fali gewesen ist, und 
man kann fiir die zukiinftige Entwickelung des Geschaftea 
nur glinstige Prognosen stellen. Es maclit sich dalier aucli 
vielfach unter den Werken das Bestreben geltend, sich 
enger aneinander zu schliefsen, um auch in weniger giinstigen 
Perioden eine gerechte Verteilung des Arbeitsąuantums zu 
ermijglichen. Die Preise sind im August stellenweise noch 
weiter in die Hohe gegangęn.

In Ob e r s c h l e s i e n  ist die Lage gleichfalls unveriindert 
0iinstig geblieben. Die bisherige fesle Haltung bat an- 
gedauert, ohne dafs nennenswerte Preiserhohungen eingetreten 
"‘iren, mit Recht sieht man der Zukunft mit vollem Yer-

trauen entgegen. Dazu kommt noch, dafs sieli die Absatz- 
verhiiltnisse nach dem Auslande so zu bessern scheinen, dafs 
man mit einem regelmiifsigen Absatz dorthin rechnen kann. 
Der Bedarf an Handelseisen ist bis zum Eintritt des Winters 
vollstiindig gedeckl. In Blechen hat sowohl der inliindisehe 
wio ausliindische Bedarf zugenommen. Erfreulicli ist auch, 
dafs in den Konstruktionswerkstiitten, Maschinenfabriken, 
Giefsereien der jahrelang auf dem Gcschiifte lastende Druck 
endlich zu weichen beginnt.

In Oe s t e r r e i c l i - Un g a r n  ist das Eisengcśchaft anhaltend 
giinstig. Dic Notierungen an der Wiener Borse sind fest, 
und die Werke sind allenthalben gut bescliiiftigt. Grofser 
Bedarf an Eisenbahnmatcrial wird durch die vier neu- 
geplanten Eisenbalmlinien hereinkommen. Die Verhandlungen 
wegen der Erneuerung des Stabeisensyndikates ruhen augen- 
blicklich, man zweifelt jedoeli niclit, dafs es schliefslich 
zu einer Yerstandigung kommen werde.

Die folgenden Mitteilungen geben eingehendere Nacli- 
richten iiber die Lage des r li e i n i s ch  - w es tfiil i scl i  e n 
Eisenmarktes:

Den Bedarf an E i s e n e r z e n  zu decken sind die ein- 
heimischeu Gruben kauin in der Lage, zumal vielfach die 
Landwirtschaft, wie das zur Erntezeit alljahrlieh der Fali 
zu sein pflegt, den Gruben Arbeitskriifte entzieht. Es ist 
dies namentlich im Siegerlande der Fali. So kommen dann 
noeli betriiclitlichc Mengen auslilndischer Erze auf den 
Markt. Im Nassauischen konnen die Gruben trotz an- 
gestrengter Forderung den gewUnschten Bedarf nicht liefern, 
und der dortige Roheisenstein ist infolgedessen im letzten 
Monat wiederum im Preise gestiegen; dabei sind die noeli 
vor einem Jahre recht betrachtlichen Lagervorriite vollstiindig 
geriiumt. Lusemburg-Lotliringer Minette war in Preis- und 
Absatzverhalmissen ziemlich unverandert.

R o h e i s e n  war wiihrend des abgelaufenen Monats in 
allen Sorten stark begehrt, und die Hutten arbeiten mit 
mogliphst starkem Betriebe. Es sind bereits viclfach Ab 
schliissc iiber das zweite Vierteljahr 1897 gethiitigt worden, 
und noch immer werden grofsere Posten grbuclit. Man 
glaubt, dafs die giinstigc Konjunktur einen entschiedenen 
Einflufs auf den endgiiltigen Abschlufs eines Rolieisen- 
syndikates haben werde. Die Erzeugung von Roheisen im 
Juli belief sieli auf rund 540 000 t gegen 515 000- t im 
Juni. Die Gesamterzeugung bis Ende Juli betrug rund
3 636 000  t.

Die Verhaltnis.se des W a l z e i s  e n ma r kt e s  lagen im 
August ausnahmslos giinstig. Sehr ernstlich wird die Frage 
der Griindung eines Walzwerksverbandes in allen Kreisen 
ventiliert. Man ist im Prinzip vollstiindig dariiber einig. 
dafs ein enger Zusammenschlufs, sofern derselbe richtig 
organisiert ist, fiir die Produzenten sowitó fiir die Abnelimer 
nur von Nutzen sein konne. Einige Sehwierigkeiten maeht 
allerdings noch der Einschatzungsmodus, doch hofft man, 
auch mit dieser Frage noch im Laufe des September ins
Reiue zu kommen. Wenn der Verband die in einem
Artikel der „Rhein. - Westf. Z(g.“ jiingst ver8ffentlichte
Signatur triigt: die reelite Einschiitzuug, tadellose Gescliiifts- 
fuhrung, energische Revision, kein ubermafsiges Hinauf- 
schrauben der Preise und richtiges Verhitltnis der Produktion 
zum Bedarf, so darf man von dem Wirken des Yerbandes 
nur eine gedeihliche Entwickelung der Walzeisenindustrie 
erwarten. Die Nachfrage nach Stabeisen war eine aufser
ordentlich lebhafte. In der ersten Hiilfte des August 
suchten namentlich die Grofshiindler mit Riieksicht auf
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dio zu erwartcnde tliatsachlich auch stattgehabte Preis- 
erhohung ihren Bedarf in moglichst umfangreichem Mafse 
z u deckcn. Die Lage der Bandeisenwalzwerke hat 
sich giinstiger gestaltet und die vereinigten IJand- 
eisenworke haben mit Riicksicht auf die fortwiihrend 
steigenden Rohstolfe die Preise erliołit. Dio Grobblechwalz- 
werke sind in lebhaftem Hetriebe, und auch fiir die niichsten 
Monate diirfte derselbe durch die eingelaufeneu Bestellungen 
bereits gesichert sein. Die augenblicklich erzielten Preise 
sind lohnend, obgleich dieselben noch nicht in dem richtigen 
Verhaltnis zu den Rohmatcrialien stehen. Auch in diesem 
Geschiiftszweige suchen die Werke engeren Ansclilufs an- 
einander; voraussichtlich wird noch im Soptembor das 
Zustandekommen des Verbandes gesiciiert werden. Fein- 
hlcche waren anhaltend stark begehrt und hieltcn sieli fest 
auf ihren Siitzen. Sehr im Argen liegt dio Walzdraht- 
industrie, wenngleich sich die Verhiiltnisse in der zweiten 
Iliilfte des Monats schon einigermafsen gebessert haben. 
Wiihrend in fruheren Jahren, namentlich vor der Mc. Kinley- 
Bill, die Werke grofse Posten Walzdraht nach Amerika 
ausfiihrten, werfen jetzt die amerikanischen Miirktc bereits 
ilire Erzeugnisse auf den deutsehen Markt, und zwar zu 
solchen Śchundpreisen, dafs an Wettbewerb nicht zu denken 
ist. Man wird zumichst Mafsregeln trelTen, um der dies- 
seitigen Ueberproduktion abzuhelfen.

Dic E i s e n g i e f s e r e i e n  sind durchschnittlich gut be- 
scliaftigt und im Osten hat man die Preise bereits um 5 bis
10 pCt. erhohen kiłnnen. Dic Riihrengiefsereicn hatten gleich
falls lebhafte Beschiiftigung; mit sehr guten Auftriigen trat aucli 
das Ausland an den Markt, und man holTt angesichts des 
starken Yersands demnachst auch eine Prciserhohung durch- 
zusetzen. Dic Maschinen fabriken haben umfangreiche und 
lohnende Auftrage in Handen, namentlich auch in Loko- 
motiven, fiir deren Bau sogar stellenweise Neuanlagen 
gcplant werden. Freihiindig vcrgebene Auftrage von Bahn- 
wagen haben den betreffeuden Konstruktionswerkstntten 
wieder reichliche Beschiiftigung zugefiihrt; dazu koinmen 
noch die zu erwartenden regeliniifsigen Ausschreibungen.

Zum Vergleiche der Prcisbewegung im August mit der 
der Yormonate stellen wir im folgenden die Endnotierungen 
der letzten drei Monate gegenuber.

S patcisenstein  gerustet 
Spiogeleisen m it 1 0 — 12 pCt. 

Mangan
Puddelroheisen  Nr. ] , rhe in .-  

w estf. Marken 
(lesgl. Nr. I I I  
G iefsereirolieisen Nr. 1 

„ HI
Bessem ereisen 
Thomasroheisen 
Stabeisen (Schw eifseisen)

„ (F lu fse isen ) 
W inkeloissn 
lU ndeisen
Kesselbleche tou 5 m m  Dieke 

und stiirker 
Siegener Feinblcchc aus Schweifs- 

eisen
Kesselbleche ans F lufseisen
Stalilwab.ilraht
llrah ts tifte
N ieten  (gu te  ITandelsąualitat) 
Bessem erstablseliienen

1. Ju li 1. August 1. Sept,
JL. JL. JL.

1 3 4 - 1 4 7 . 1 3 4 - 1 4 7 1 3 4 -1 4 7

59 59 5 9 - 6 0

5 4 - 5 5 54— 56 55
42 42 42
65 65 65
57 57 57
60 6 1 - 6 2 6 2 - 6 3
50 56 56

125 125 131
120 120

1 3 0 - 1 3 5 135 135— 140
125 125— 130 130

165— 170 170—.175 175

155 155 155
145 150 1 5 0 -1 5 5

1 0 5 - 1 1 0 105— 110 1 0 7 -1 1 5
130 . 1 3 0 -1 3 5 1 3 0 - 1 3 0

1 9 0 - 1 9 5 195 1 9 5 - 2 0 0
118— 120 1 1 8 - 1 2 0

Subinissionen.
14. S ep tem b er d. J., morgens 10 Ulir. K o n i g l i c h e  

Bc r g f a kt o r e i ,  St. Jo l i ann a. d. Saar. Anlieferung von 
1050 t Grubenschienen aus Flufseisen, 28G0 Stuck Strecken- 
gestellen und 100 Stiick Streckenringeń. Die Angebote sind 
portofrei und versiegelt mit der Aufschrift „Angebot auf 
die Lieferung von Schienen bezw. Streckenausbau" cinzu- 
reichen. Die Lieforungsbedingungen konnen cihgesehon 
oder gegen vorherige kostenfreie Einscndung von 1 ,J i. ab- 
schriftlich bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist:
19 Sept. 1S9G, nachmittags G Uhr.

P c r s o n a 1 i o n.
Dem Mltglied des Obcrbergamts zu Breslau, Oberberg

rat S c h o l l m e y e r  ist der Charakter ais „Geheimer Berg
rat" verlielien.

Dem Bergrat Kobr i cli zu Schbnebeck ist das Ritter- 
kreuz 2. Klasse des Braunschweigischen Ordens Heinrichs 
des Lowen verliehen.

Dem Fiirstlich Plcfs’schen Generaldirektor Dr. l l i t t er  
in Waldenburg ist der Rote Adlerorden 3. Kl. verliehen.

Dem Bergrat I f smcr zu Waldenburg und dem Direktor 
der Bismarckhiitte, K o l l m a n n ,  in Bcuthen O.-S., ist der 
Kronenorden 3. Kl. und den Rcehnungsrśitcn L a n g n e r  und 
D o r r i e s f e l d  beim Oberbergamt in Breslau der Rote Adler- 
orden 4. Kl. verliehcn. ,

Dem Iluitendirektor W i n t z e c k  zu Hubertushiitte, Kreis 
Beuthen, dem lliitteninspektor D e p p e  in Gleiwitz, dem 
Hiitteninspektor Hermi e  in Hohenlohehiitte und dem 
Faktor und Oberschichtineister T h o m a s s e k  zu Zabrze ist 
der Kroncnorden 4. Kl. verliehen.

Dem Geh. Bergrat J i i ngs t  ist nicht, wie in der vorigcn 
Nummer irrtiimlich beriebtet wurde, der Rote Adlerorden
4. Kl., sondern der Kronenorden 3. Kl. verlichcn.

Der bisherige Hiilfsarbeiter am Oberbergamt zu llalle, 
Uergassessor D e i c k e ,  ist an das Konigliche Salzamt zu 
Schiiiiebeck versetzt worden.

Aus den Kreisen unserer Leser ist uns die Anrcgung 
geworden, in gleicher Weise, wie es in Fachbliittern an- 
derer Berufszweige geschieht, in unserem Annoncenteil einen 
bestimmten Platz zur Aufnahme von F a mi l i c n n a c h r i c l i t e n  
zu reservieren.

Wir halten diese Anregung umsomelir fiir dankenswert, 
ais gerade die deutsehen Bergleute nicht allein iiber die 
verscbiedcnsteiu.Gegenden des deutsehen Vaterlandes, sondern 
auch weit iiber die Grenzen desselben hinaus verteilt sind, 
und es vielfach ehemaligen Studiengenossen und Freunden 
nicht moglich ist, stets in regem personlicben Verkehr zu 
bleiben. Wir wurden es freudig begriifsen, wenn unsere 
Leser, welche schon so oft ihr Interesse an der Forderung 
unseres Blattes bezeigt haben, durch Zuschriften an uns 
zu der Frage Stellung nehmen wurden.

Gegebenenfalls wurden wir die der letzten Textseite fol- 
gende Scite von Beginn des niichsten Quaitals fiir den ge- 
dachten Zweck in Aussicht nehmen. Die Redaktion.




