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Die Gtrulienkatastroplic in IŁeschitza am 18. Dezemlier 1S96.
Yon Robert L am p r e e h t ,  Rergingenieur, Anina, Sud-Ungarn.

Die im Besitz der osterreichisch-ungarischen Staats- 

eiśenbahngesellschafi befiiulliclien sudiińgarischen Kohlen- 

bergbaue wurden in den letzten Jahren durch mehrere 

Schlagweiter- bezw. Kolilenstaubexplosionen betrolTen, 

welche durch die verhaltnismafsig grofse Anzahl der 

Opfer wie durch die naheren Umstande, unter' denen 

sie eine so grofse Ausdehnung gewinnen konnten, all- 

gemeine Beaclitung verdienen. Der vorIetzten Explosion 

im Ronnaschachte zu Anina am 20. Oktober 1894*) 

fielen 48 Menschcnleben zum Opfer. Die letzte, liier 

zu behandelnde Explosion hatte den Verlust von ca. 

80 Mann im Gefolge.

Die Reschitzaer Gruben liegen bis 3 kin siidlich 

yon Reschitza. Dic von krystallinischen Schiefern be- 

grenzten Muiden, in welcben die Liasformation ab- 

gelagert ist, liaben durch spiitere Ilebungen und Falten- 

bildungcn vielfache Storungen erlitten. Es treten zwei 

bauwiirdige, in Sandslein eingebettete Flotze von einer 

durclischnittlichen Miichtigkeit von 1,5 bis 3,0 m auf, 

dereń Zwischenmittel bis 40 m betriigt. Das Haupt- 

streichen ist westostlich, das Einfallcn ist siidlich und 

schwankt zwischen 30 und 70 ft.

Das Grubenfeld ist durch den 460 m tiofen Szecsen- 

scliacht und den 700 m westlicli von ihm gelegenen 

390 rn tiefen Almasyschaeht aufgeschlossen. Der 2250 m 

lange, in den Szecsenschacht 147 m unter dem Tag- 

kranze einmundende, vom Liegenden aus getriebene 

Erbstollen ist mit einer elektrischen Forderbahn aus- 

gerUstet, auf wrelcher sowohl die Kobie des Śzecsen-

*) Siehe Giuckauf Nr. 6, Jahrg. 1896.

schachtes ais aucli die vom Almasyschaehte im gleichen 

Niveau derzeit noch mit Pferden gefiirderte Kobie der 

Reschitzaer Eisenhiitte zugefiihrt wird.

Die mascliinelle Ausriistung der Szecsenschachter 

Grube bestelit aus einer zweicylindrigori Fordermascliine, 

einem Burckhardtschen Luftkompressor, welcher die 

geprefste Luft fiir den Betrieb von 2 Ilaspeln und in 

Ycreinzelten Fiillen zur SeparatventiIation liefert, einem 

Dampfhaspel fiir die Wasserhebung und einem am Erb- 

stollenmundloch aufgestellten GuibaKentilator von 9 m 

Durchmcsscr und 2 m Breite.

Der Schaciit bat 6 Horizonte unter der Erbstollcn- 

sohle und ist mit dcm Alńiasyschacht am 5. Tiefbau 

und im Ilorizonte des Erbstollens verbundcn. Die Wetter- 

fiihrung beider Schachte ist getrennt. Der Szecsen- 

schacht dient ais einziehender Schaciit. Die aus den 

Tiefbauen zum 4. Tiefbau aufstromenden Wetter werden 

durch einen von diesem Tiefbau bis zum Erbstollen 

reichenden separaten Wetterschacht. dem Erbstollen und 

weiter dem Guibalventilator zugefiihrt. Vom Erbstollen 

fiilirt, wenige Metcr vom Mundloche entfernt, eine Um- 

bruclistrecke zum Ventilator. Der Alńiasyschacht bat

5 Ticfbauc und einen separaten, mit einem 2,5 m 

.Pelzer-Yentilator versehenen Wetterschaclit.

Die Vorrichlung der durch ca. 40 m von einander 

abstehenden Schachtcjucrsclilage angefabrenen Flotze cr- 

folgt durch die Grundstrecke, durch die 6 m hoher 

liegende Wetterstrecke und durch die in A b m e s s u n g e n  
von 6 — 8 m ilaclier Iliilie folgenden Teilungen. Der 

grofse Gasreichtum bedingt fast alle 10 m Durchhiebe 

zwischen allen streiehenden Strecken.



Nr. 2. -  22 -

Die Pfeiler werden hierauf firstenbaumiifsig abgebaut, 

Flotzpartieen, der<‘n Macbtigkeit 2 m uberstt;igt, werden 

durch Etagenbau mit Yersatz gewonnen.

Dio. Belcgung der Szecscnsehachter Grnbe betrug 

am 18. Dezember in der aclitstiindig<m Nacbmittags-. 

seliicht 128 Mann. Die Explosion erfolgte um */27 Ubr 

abends. Eine machtigc Feuersaule drang ans dem 

Tagkranze des sonst einziehenden Scliacbtes zum Himmel 

empor und verbrannte die trockene Ziinmerung bis

30 m unter der Hiingćbank, das holzerne Scilschciben- 

geriist sowie den Dacbstuhl des Fordermaschincngebihidcs. 

Der auf dcm Tagkranze postierte, zur 'Wasserhebung 

dienende, Dampfbaspel stiirzte samt seiner Mascliine 

und seinem hiilzernon Aufzugsgeriiste in den brennenden 

Schaclit. Fenster- und THiirstockc des Maschinen- 

gebiiudes wurden lierausgerissen. Der Mascliinenwarter 

des Dampfhaspcls wurde verbrannt und ein neben ibm 

steliender Wiichter getiitet. Yoin Fordermaschinengcbańdc 

sind nur nocb die starken, geborstenen, fast 1 m starken 

Mauern erluilten. Dic Fordermaschine erlitt verhaltnis- 

mafsig wenig Schaden.

Ais Ziindungspunkt der Schlagwetter wird mit griifster 

Walirsclioinlicbkeit das Ort der im 1. Szecsenfiotze des 

G. Tiefbaues vom 420 m langen Schachtąuerschlag aus 

bereits auf eine Lange von 90 m aufgefabrene west- 

liclien Grundstrecke bezeichrirt.

Von der Mannschaft konnten sich im ganzen 34 Mann 

retten. Am 27. Dezember betrug die Zabl der zu Tage 

gescbalTten Toten 35, dic der nocli niclit geborgenen Toten 

cbenfalls 35; schwer Vcrletzte wurden 12, leicht Verlctzte

12 zu Tagc geschalTt. Auf der Erbstollensohle erstickten 

in unmittelbarer Nahe des Szecsenschachtes durch die 

aus dem 20 m entfernten Weltersehachtc sfromenden 

Schwaden 17 Mann und z war 5 Pferdeknecbte, wciclie 

sieli durch den voin Szecsenscbachte zum Almasyschachte 

fiihrenden Erbstollenteil zu ersterem Scbacbte fliichten 

wollten, und 12 Iliiuer, welche, durch den ersten Ex- 

plosionsschlag aufmerksam gemacbt, aus einem etwa 

300 m vom Szecsenscbachte ostlich gelegenen Sohlen- 

baue unter der Erbstollensoblc zum Scbacbte iliicbteten. 

Waren sie in ihrem Abbaue geblieben, so waren sie. 

vermutlich am Leben geblieben. Nebstdcm erstickten 

beim Schaclite 5 Pferde.

Wegen Heparatur der elektriscben Forderung wurde 

am Tage der Katastrophe die Kobie aus dom Erbstollen 

wie friihcr durch eine Danipflokomotive gefordert. Die 

letztere fulir soeben mit leeren Wagen durch den Erb

stollen zum Schaclite, ais der erste ExplosionsschIag er

folgte. Der Lokomotivfuhrer fuhr sofort mit vollem 

Dampfc zum Mundloche hinaus und kam so obne 

Schaden davon.

Der ersten Explosion folgte unniittelbar darauf eine 

zweitc, bedeutend beftigere Explosion. Die Detonationen 

waren so heftig, dafs sie von den Bewohnern der um- 

liegenden Ortscliaften fiir die Wirkung eines Erdbebens

gehalten wurden. Man konnte wegen der Brenngase 

und Schwaden weder dureb den Erbstollen nocb durcli 

den Schaclit selbst in die Grube gelangen Es mufste 

dio Rettung von dem 1 Stundo von Rescliitza ent

fernten Almasyschachte aus unternommen werden. Die 

Rettungsmannschaft drang in der vom Almasyschachte 

aus zum Szecsenscbachte fiihrenden 5. Tiefbausohlc 

gegen den Szecsenschacht vor. Dic eingestiirzten 

Streckenstofse erschwertcn die Arbeit. Es wurden alsbald

18 betiiubte Arbeiter zu Tage gobracht, welche sich 

unter arztlichcr Iliilfe rasch erholten. Sie gaben iiberein- 

stimmend an, dafs die Exp!osion am G. Ticfbau erfolgt 

sein miisse. Durch den ersten Explosionsschlag seien 

ilmen die. Lampcn ausgeloscht; sic fliichteten gegen den 

Almasyschacht, wiibrend ibre Kameraden sieli zum 

Szecsenschacht retteten. Kaum liatten sie bei 100 m 

zuriickgelegt, ais ein neucr Explosionsschlag erfolgte; 

sie sanken zu Boden und zugleich schlug eine Feuer- 

garbc iiber sic binweg. Verbrannt scblcpptcn sie sich 

nocb eine Strecke weiter his zu dem Punkte, wo sie 

aufgcfunden wurden.

Am 19., morgens, waren bereits 30 leicht und 12 

schwer Verletztc zu Tage bclordcrt. Alle gaben wieder 

an, dafs die Explosion am 6. Ticfbau erfolgt sein miisse. 

Am 19 , mittags, stiefs man auf der 5. Tielbausohle 

auf 12 verbrannte Tote, welche fast insgesamt auf dem 

Bauche lagen. Nur wenige Schritte von diesem Toten- 

haufen entfernt lag ein lGjahrigcr Knabe, den man zu- 

niichst cbenfalls fiir tot hielt. Doch alsbald begann er 

sieli zu bcwegen und wurde mit iirztlicher Iliilfe bald zu 

vollem Bewufstsein gebracht. Fiinf Iliiuer wollten sich 

durch den 5. Ticfbau zum Almasyschachte retten; sie 

hatten nur mehr wenige Schritte zum frischen Wetter- 

strome des Almasyschachtes, ais sie von den Schwaden 

getiitet wurden.

Dic Reltungsmannschaft drang auf der 5. Tiefbau- 

soble inncrhalb weniger Tage bis zu dem im 1. Fliitze 

vom 5. zum 6. Ticfbau fiihrenden, mittclst eines Luft- 

haspels betriebenen Abhaucn vor.

Dieses Abhauen befindet sich bei 20 m westlich 

vom Szecsenschachter Schaclitąucrschlage und war bereits 

am 24. bis.ca. 30 m vom Szecsenscbachte angelangt. 

Diese restlichcn 30 m, sowie das Explosionsfeld unter 

dem 5. Tiefbaue sind verbrochen. Letzteres war auch 

unterdessen durch die aufsteigenden Wasser ersoiTen. 

Da man von den yielen durch die 5. Tiefbausohle zum 

Szecsenscbachte gcfliichteten Arbeitern auf der 5. Tiefbau- 

soiile bis zum Schaclite niemand vorfand, miissen diese 

durch den zweiten Explosionsschlag in den Schaclit 

geschlcudcrt worden sein. Auch vom Mascbincnfiihrer 

des Lufthaspels fand man nur dessen Rock am Kopfc 

des Abhaucns vor.

Auf dem 6. Ticfbau war nebst der je 90 m 

westlich ins Feld getriebenen Grund- und Wettcrstrecke 

nur ein von besagtem Abteufen ca. 30 m iiber der



Wetterstrecke in wcstlichcr Richtung bei 100 111 ange- | 

tnjębener Etagenbau im Betricbe, dessen Belegung teils 

getotet wurde und teils zum 5. Laufe fliichtetc. Der 

„Etagenbau" besteht aus strcicbcnden, succcssive iiber- 

einander in der ganzen Flotzmachtigkeit vom gleicben 

Abteufen (Abhauen) aufzufahrenden Strecken, welcbe 

versetzt werden. Es waren erst 3 bis 4 Etagen auf- 

gefahren, welcbe diclit yersetzt waren.

An den inutmafslichen Ziindungspunkten, d. h. der 

Grund- oder Wettrrstrecke des 6. Tiefbaues, war die 

Kobie selir fest. Beide Orte wurden vor der Katastropbe 

mittelst der Wolfscben Benzinlampe durcli einen Steiger 

abprobiert und ein Gasgehalt von lYjpCt .  konstatiert. 

Sowohl Grund- und Wetterstrecke ais aucb der erwabnte 

Etagenbau waren fast staubfrei. Der Schie&mcister 

batte am gleiehen Nachmittage in der Grundstreeke 

des 6. Laufes behufs Ausweitung 2 Dynamitsehiisse 

mittelst elektriselier Ziindung abgetban und aueli noch 

spiiter in dem vom 5. zum 4. Ticfbau mittelst Gegen- 

ortes zu betreibenden Wettcrschacbte geschossen, wo er 

mit den Iliiuern getotet -wurde.

Gasbliiser oder plotzlicbe Gasexlia'ationcn, welcbe 

eine lokale Gasansammlung berbeigefillirt baben konnten, 

sind in der Szecsenschiichter Grube meines Wissens 

bisber niclit beobacbtet worden. In Ilohlraumen ange- 

sammelte Gase, welche mit grofsem Druck pliitzlicb aus- 

treten, sind beim ganzen siidungariscben Kolilenbergbau 

eine unbekannte Ersclieinung. Kohleństaubentwickelungen 

und Koblenstaubansammlungen sind vor der Katastroplie 

niebt vorgekommen. Es treten dieselben wobl in anderen 

Baufeldern in grofsem Mafse auf, docli der ganze 6. Tief- 

bau einschliefslicb des gedacbten Etagenbaus war fast 

staubfrei.

Die Depression in der Grube betrug, wie das vor- 

bandene Diagramni zeigt. am 18. Dezember von Mittag 

bis zur Explosion, d. i. bis y 27 Ubr abends, konstant 

55 nim Wasscrsaulc. Durchscbnittlich zweimal in der 

Stunde ist eine Verringerung der Depression auf etwa 

20 111111 in dem Diagramni zu beobacbten, welcbe durcli 

die OelTnung der beiden Thtiren im Erbstollen bebufs 

Kohlenforderung veranlafst wurde. Zu Bedenken giebt 

der Umstand Anlafs, dafs ein solclier Ausscblag in der 

Depression aucb kurz vor Eintritt der Explosion be- 

liierkkar ist, dafs also Wetterthiiren kurz vor der Ex- 

plosion geiiflnct waren. Mit Riicksicbt auf die hiiufigen 

Stagnationen, welcbe durch das Oeffnen der Thiken im 

Erbstollen hervorgerufen wurden, sowie darauf, dafs der 

Guibal-Ventilator die Wetter durch den 2,5 km langen 

Erbstollen ansaugen rnufs und um die mascliinellen Be- 

triebe zu konzentrieren, war bereits vor der Katastropbe 

die Teufung eines 150 m tiofen Wetterscbaćlites beim 

Szecsenschaclit zur Erbstollensoble sowie die Aufstollung 

eines Geislerschen Ventilators Uber diesem Wetterscliaclite 

in Aussicbt genommen.

Zur Zeit der Explosion erreichte die Depression

I eine Ilolie von 90 nim, da der brennende Scbacbt ais 

Wetterofen wirkte. Zugleich wurde der Wetterzug liier- 

durcli iimgekehrt.

Die Grubenverb;iltnisse vor der Explosion waren 

abnlich denen ini Dreifaltigkeitsscliachte in Polniscli- 

Ostrau im Jahre 1891 vor der Esplosion, welcber 

61 Menscbenleben zum Opfer fielen. Aucb dort waren 

keine Staubentwickelungen und nur ein miifsiger Scblag- 

wettcrgclialt vor der Katastropbe mit der Wolfscben 

Benzinlampe konstatiert. Aucb dort waren Gasbliiser 

oder pliitzliche Gasexbalationen unbckannt. llerr Ober

bergrat Job. Mayer findet in seinem Gutaeliten iiber 

diese Explosion •) es wabrscheinlicb, dafs vor der 

Ex|iIosion einige Zeit bindureb durcli eine olfen ge- 

lassene oder bescbadigte Wetterthiirc eine Wetler- 

ablenkung oder Wetterabsperrung stattfand. „Die Gas- 

anreichening — beifst es in dem Gutaeliten — mufa 

keineswegs selir bedeutend und aufiallig gewesen sein, 

weil sie sonst von der im Baufelde bescbaftigten Mann- 

sebaft bemerkt worden wiire und letztere zum Verlassen 

der Ortsbetriebe bestinimt batte. I3s ist aucb niclit 

notwendig, iibergrofse Scblagwelteransaminlungen voraus- 

zusetzen." Ein ganz geringes Grubengasgemenge bringt 

die zcrstorendsten Wirkiuigen liervor, wenn das Gas 

in dem Wetterstrome vollkommen diffnndiert ist. Es 

ist hierzu eine vollstandige Diffusion und das Vor- 

handensein einer bocbexplosiblen (lOproz.) Grubengas- 

mischung erforderlich." Die Entziindungsspannung einer 

derartigen Gasmischung ermittelte Mallard mit ca. 6 Alm.

Da nach den gepflogenen Erhebungen die Ziindung 

der Schlagwetter durcli einen Sprengscbufs ganzlich 

ausgeschlossen ist, diirfte dieselbe durcli die Flamme 

einer Sicberheitslanipe erfolgt sein, sei es nun, dafs die 

Lampe beschiidigt wurde, sei es, dalś dieselbe gewaltsam 

geolTnet wurde oder dafs durcli das Wiederanziinden der 

Wolfscben Benzinlampe mit der i i lteren Perkussions- 

z i indung ,  bei welcber der Ziindstreifen in der Lampe 

aufwarts steigt, die entziindete Zundpille, wabrscbeinlieb 

dureb die plotzlicbe Volumvernichrimg in der Lampe, 

die Flamme der Gase nach aufeen zu treiben vermag. 

Durcli zahlreiche vom Verfasser im Benzinapparate 

durchg(!fuhrte Versuche wurde diese Moglichkeit erwiesen. 

Dieses Ergebnis fand eine naehtragliche Bestaligung in 

den von Direktor J. Spoth in Karwin in natiirlicben 

Grubengasen durchgcfiihrten Yersucben. (Siehe: 

Oesterr. Zeitsehrift fiir Berg- und Iluttenwesem, Nr. 12, 

Jalir 1895. Eine Scblagwetteresplosion mit 13 Toten 

in der von Resicza zwei Stunden entfernten Szakular- 

grube wurde vor einigen Jabren durch die gleiche 

Ziindung veranlafst.)

Diese altere Perkussionsziindvorrichtung, dereń Ab- 

schneider oft versagen, erfordert viele Rejiaratureii und 

wurde zum Teile in Schlagwettergruben, entweder

*) Oesterr. Zeitsehrift fur Berg- und HOttenwesen, Nr. 26, 
Jalir 1891.
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durch cinc Perkussionszundvorrichtungj bei welcłicr der 

Ziindstreifen niclit in der Lampe aufwiirts steigt. oder 

durch dic aufserst einfaclie Reibziindyorrichturig vor- 

drangt. NIit dieser letzteren Yorriebtung ist auch die, 

neue, eine. um 20 pCt. holierc Louchtkraft besitzcndc 

Wolfsche N o rma i lam po  versehcn, dereń F lamme 

sc bo n in 3- bis hochs tens 4 pro z. Gasgcinengcn 

ohnc  Aureo le  cr l i scht ,  wiihrend bei der gcwiihn- 

liclien mit 2 Korben versebenen Wolfschen Bcnzinlampe 

sich oft schon bei 4 proz. Gasgemengen Glas wie Netz 

mit der Aureole lullen. Es ist diese letztere Lampe 

bcreits seit rielen Jalircn in vielen .siidungarischen 

Kolilcngruben eingefiibrt; sie bietit wolil unter 7 pCt. 

Gasgelialt bei allen Gcschwindigkeiten des Wcttęrstromes 

Yollige Sicherheit, indęssen in 7-, 8- und 9 prozentigen 

Gasgemischen blast die Flamme durcli, wenn die 

Geschwindigkeit des Gasstromes 10 m oder dariiber 

betragt. In den seltenen Fiillen, in wclchen ein plotz- 

liches Austreten von Gasen aus dem alten Mann zu 

bcfiirchtcn ist und in staubigen Orten werden die Lampen 

in den sudungariscben Gruben mit dem Marsautsclien 

Bleebmantel Ycrsehen. Bei der Normalląmpe bildet der 

Scbutzmantel einen wcscntliclien Bestandteil der Lampe 

Wenn min auch Bliiser oder plotzliche Gas- 

exhalationen in der Szecsenschachter Grube niclit bekannt 

waren, so ist doch die Mogliehkeit eines plotzliclien 

Gasaustritts niclit vollig ausgeschlossen, da in der an- 

grenzenden ungemein staub- und schlagwefterreichon 

Almasyscliachter Grube wiederholt plotzliche Gas- 

ausstromungen in 2 Flotzen beobachtet wurden. Es ist 

dort ofter yórgckornmęn, dafs dem vor Ort arbeitenden 

Bergmann durch Ausstromen von Gasen plotzlich kleine 

Kohlenstuckcben aus dem Stofse mit grofrer Gewalt 

ins Gesieht gescbleudert wurden, und eine Katastroplie 

nur durch solbrtiges Ausloschcn der Lampe verhindert 

werden konnte. Kommt man nach Aufhoren der oft 

mehrerę Tage daucrnden Ausstromung wieder vor ein 

solclies Ort, so findet man, dafs die Streckeńsohle auf 

eine Lange von 20 bis 30 m mit einer 0,1 bis 0,2 m 

hohen Staubschichte bedeckt und die anstehende Kobie 

auf einige Meter so milde ist, dafs sie mit der Schaufel 

in die Ilunde gefiillt werden kann. Derartige plotzliche 

Gasausstriimungen treten besonders in Flotzausbauchungen 

und vor Flotzstorungcn auf.

Bei der liier in Frage stehenden Explosion ist dic 

grofsc Liinge der ExplosionsflaSime besonders bemerkens- 

wrert Dieselbe stromte vom Ziindungspunkte am Vor- 

orte des 6. Ticfbaues durch das Lufthaspelabteufen, 

tcilte sich an dessen Kopfe in zwei Garben, dereń eine 

durch die 5. Tiefbausohle westlich gegen den Almasy- 

schaclit zu sc.hlug und die fluchtenden Arbeiter ver- 

brannte, wiihrend die andere ostlich durch deu Schacht- 

querschlag zum Szecsenschachte abzweigte und durch 

diesen bis iiber dessen Tagkranz hinausschlug. Da 

die Feflergarbe fast i 00 m in die llohe scholś, hat

die Gesamtliinge des Ilauptfeuerstromes mindestens 

1000 m betragen. Dieśe gewaltige Liinge ist um so 

beinerkenswerter, ais der Szecsenschacht vonv 2. Tiefbau 

abwiirts, d. i auf eine Lange von fast 200 m, sehr 

nafs ist.

Es ist daraus zu entnehmen, dafs durch dic in vielen 

Gruben iibliche Benassung von Streckenteilen der 

Explbsionsflamme nur wenig Einhalt getlian wird. Die 

Explosioń|flamme ziindctc in der Grube selbst und im 

Schachte bis ca. 20 m unter dem Tagkranze nirgends 

die Zimmerung an, verbrannte blofe ctwa 30 Schacht- 

kriinze unter dcm Tagkranze und richtete iiber Tage 

dic bereits gesehilderten Zerstiirungcn an. Die erste 

Explosion, durch welche allc Arbeiter zur Fluclit gc- 

malmt wurden, war bedeutend schwacher ais die zweite 

Explosion. Die zweite Explosion, dereń Flamme die 

lluchtendcn Arbeiter errcichte, diirfte dadurch erfolgt 

sein, dafs Schlagwctter in dcm zwisclien dem 

G. und 5. Tiefbau befindliehen Etagenban des liier 

4 m machtigen Fliitzes durch die Explosionsllammc oder 

durch brennende Schlagwettergemischo geziindet wurden. 

Das Esplosionsfeld ist, wie erwahnt, unter dem 5. Tiefbau 

rerbrochen und durch die aufsteigenden Grubenwasser 

ersoffen. Die Entstehungsursaclie der Explosion diirfte 

daher, wenn uberhaupt, erst nach der Gewiiltigung des 

Explosionsfeldes und insbcsonderc nach der Gewiiltigung 

der Grund- und Wcttcrstrecke des 6. Tiefbaues, wo 

auch die Belegung des Feldortcs begraben liegt. klar- 

gelegt werden.

Derzeit, am 27. Dezcmber, liegen noch bei 35 Leiclien 

im Explosionsfelde; die meisten derselben befmden sich 

im Schachte selbst.

Bergfeelniische Mitteilungen aus Iingland.
Von H. G. Graves in London.

Bergbau  in  grofeen Tiefen.

In der Dezcmberversammlung der Society of Arts 

hiclt B- H. Brough einen sehr interessanten Vortrag 

iiber Bergbau in grofsen Tiefen, wobei er sich unter 

Bezugnahmc auf die Bergbaugeschichte der Yergangenheit 

und gestiitzt auf die Erfahrungen, welche er auf seincn 

ausgedehnten Reisen in fremden Liindcrn zu sammeln 

Gelegenheit hatte, iiber die Probleme Yerbreitete, dereń 

Liisung dem Bergbau der Zukunft obliegen wird. Ais 

den tiefsten gegenwartig vorhandenen Schacht bezeichnet 

Redner den zu der Calumet und Ilecla Grube im Kupfer- 

Bergbaubezirk des Lake Superior gehorigen Red Jacket 

Schacht, der eine Tiefe von 1493,5 m erreicht hat. Noch 

am Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde eine Tielc 

von etwa 100 m ais etwas ganz Aufsergewohnliches 

angesehen, die Fortschritte auf dem Gebiete des Ticfbaues 

sind doinnacb gewraltige. Redner verfolgt diese Ent- 

wickelung und zahlt eine Rcihc der tiefsten Schachte 

auf. Es sind dies 2 von iiber 1300 m (1494 m und
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1357 m), 8 von iiber 1000 m, 25 von iiber 700 m 

Teufe. Es ist dies ein Bewois, dafs viclc der mit dem 

Abbau in grofsen Tiefen vcrkniipften Schwierigkeiten 

bescitigt worden sind und es selieint, dafs Erwiigungen 

technisćher Natur dem Bergbau nach der Tiefe zu vor- 

liiufig keine Grenze setzen. Dic in betracht kommenden 

Sckwierigkeiten sind: 1. die mit zunelunender Tiefe 

sich verringernde Leistungsfahigkeit der Schachte,

2. der zunehmende Gebirgsdruck, 3. die Zunahme 

der Temperatur und 4. die hiiheren Anlagekosten. 

Die geringere Leistiingśfahigkeit liilst sieli in ctwa 

dadurch ausgleichen, dafs man die Fordergeśćhwindigkeit 

erhćiht, dic Fordcrkiirbe vcrgrofsert oder auch neue 

Fordermetlióden cinfiihrt. Schon die Erfindung des 

Drahtseils durch den Oberbergrat Albert und Mascliinen- 

direktor Miihlenplbrdt in Cląusthal im Jalire 1834 

bedeutete einen wesentlichen Fortschritt fiir den 

Abbau in grofseren Tiefen. Fiir die Zukunft wird eine 

Verbesserung in dieser Richtung hauptsachlieh durch 

Erhćihung des Dampfdrucks, weniger durch Yergrofserung 

der Mascliinen erreicht werden. Kleine Dain]ifmaschinen 

haben den Yorteil, dafs sie leichter angelassen werden 

kiinnen, bald in raschen Gang komrnen und sich leichter 

anłialten lasscn, wodurch an der Miindung und an der 

Sohle des Schaclites Zeit erspart werden kann. lledner 

erwahnt ferner die auf dem Kohlcnbergwerk Marchienne 

in Gebrauch befindliclien Forderkiirbe mit zehn und 

zwolf Biiden sowie die vergrolśerten Fordcnvagen, bei 

denen jedocli eine gewisse Grenze niclit uberschritten 

werden darf, da sonat die beąucme Handhabung beein- 

trachtigt wird. Obgleich schon Fórderung mittelst 

Druckluft oder Becherwerks, und Fordereinrichtungen, 

dic auf dem Prinzip der Fahrkiinste bernhten, mit melir 

oder weniger Erfolg angewendet wurden, ist nocli kcine 

dieser Fordermetlioden in allgemeineren Gebrauch ge

kommen. Fiir den Ausbau der Grubenritume in selir 

tiefen Bergwerken wird das immer teuerer werdende 

Holz durch Eisen und Mauerwerk verdrangt werden. 

Der mit der Tiefe zunehmenden Tempcraturerhohung 

mifst Redner weniger Bedeutung bei. Die Untersuchungen, 

welche er dariiber unter Zuliiilfenahine des ilim zu 

Gebote stehenden Materials anstellte, ergaben, dafs der 

grofste Unterschied in der Zunahme der Temperatur 

mit wachsender Teufe zwischen der Grube Comstock in 

Neyada und der Calumet und Hecla Grube besteht.

Bei ersterer wurde auf je 20 m. bei letzterer auf je 

125 m eine Temperaturzunahme von 10 C. erinittelt.

Es sind dies jedoeh Ausnahmen, die im ersten Falle

ihren Grund in den dort vorhandenen heifsen Quellen 

hatten, im andern Falle durch die Nachbarschaft des 

Lalce Superior bedingt wurden. Professor IIull hat auf 

die Thatsache liingcwicsen, dafs die Gesteinsmassen 

senkrecht zu ihren Schichtungsebenen der FortpHanżung 

der Warnie grofseren Widerstand entgegensetzen ais 

parallel zu ihnen, es mogen also die Temperatur-

verschiedenheitcn oft mit dem Einfallen der Schichten 

zusammenliilngen.

Ein interessantes Bcispiel dafiir, dafs die grofseren 

Kosten, welche die Anlage tiefer Gruben crfordert, 

durch Erhohung der Ausbeute und Verbesserung 

der tnaschinellcn Einrichtungen ausgeglicben werden 

kiinnen, bictet die Grube Tamarack. Dic laufenden 

Gcsamtausgabcn fiir die Tonne geforderten Erzes be- 

lielen sich dort im Jahre 1886 bei einer durchschnitt- 

lichen Tiefe von 700 m auf 12,65 im Jahre 1894 

ermiifsigten sie sich bei einer durchschnittlichen Tiefe 

von 945 m auf 10,33 /̂C. In Gruben mit hoherer 

Temperatur erschweren sich natiirlich die Arbeits- 

bedingungen, die Wasserwiiltigung hingegen wird keine 

Schwierigkeit bereiten.

Beziiglich des Kohlenbergbaucs in grofseren Tiefen 

vertritt H. W. Hughes, Leiter der Kohlenzeche Sand- 

well Park, die Ansicht, dafs Fliitze bis zu einer Miichtig- 

keit von etwa 2 in noch in Tiefen von 1300 m ohne 

besondere Schwierigkeit abgebaut werden konnen, wenn 

fiir hinliingliche, vielleicht durch kiinstliche Abkiihlung 

zu unterstutzende Ventilation gesorgt ist, dem Abbau 

von 4,5 m bis 9 m nuichtigen Flijtzen jedocli wiirde 

wahrscheinlich schon bei 900 m Tiefe eine Grenze 

gesetzt werden.

In der am 16. Dez. v. .T. stattgehabten Versammlung 

des .Institute of Mining and Metallurgy berichtete J. A. 

Chalmors ausfiihrlicli iiber das Bezuidenville Bohrloch 

bei Johannesburg. Dasselbe wurde im Jahre 1895 auf 

der Meyer- und Charltonschen Bcsitzung 1170 m vom 

Ausgehenden bis zu einer Tiefe von 1137 m nieder- 

gebracht, um das Main reef aufzufmden. Das Einfallen 

der Schichten wurde aus den Bohrkernen festgestellt. 

Untersuchungcn zur Ermittelung, ob das Bohrloch von 

der Yertikalen abwcicht, wurden nicht vorgenommen. 

Mau verwendete einen Diamantbohrcr, der zur Erreicliung 

oiner Tiefe von 1220 m eingerichtet wrar. Den Dampf 

zum Antrieb des Bohrers und zum Niedcrpumpen des 

Wassers in das Bohrloch lieferte ein Kessel von 25 P. S. 

Das Niederbringen erforderte insgesamt 212 Tage 

bei einer taglichen Durchschnittsgeschwindigkeit von 

5,36 m. Zieht man die Yerzogerungen in betracht, 

von denen 12 Tage auf aufsergewohnliche Ereignisse, 

55 Tage auf die durch das Bohrverfahren bedingten 

Umstande entfallen, so betragt die tagliche Bohr- 

geschwindigkeit im Durchscbnift 7,8 m. Im Anfaug

verwendete man eine Bohrkrone von 3 m Lange, dann 

von etwa 300 ni Tiefe ab eine solclie von 4,5 m Lange, 

die man sehliefslich nach Erreicliung einer Tiefe von 

700 m durch eine 6 m lange ersetzte. Dic durch-

schnittliclie zum Hcben und Senken des Gestangcs auf- 

gewendete Zeit erhohte sich in einem zur Tiefe ziemlich 

gleiehbleibenden Verhaltnis; sie betrug bei 300-m Tiefe 

annahernd 2 Stunden, bei 700 m 6 Stunden und bei 

den letzten 25 m 9 Stunden. Ueber die Betriebskosten
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waren genaue Angaben nicht zu crlangcn; abgeselicn 

von der Abnutzung der Anlage betrugen sie etwa 50 JL  

fiir den laulenden Meter, die sieli folgendermafsen ver- 

teilen: 21,40 Jt. fiir Dianianten, 18,30 <J(. fiir Lohne, 

•1,87 JL  fiir den Bohrmcister, 3,35 JL  fur Kesselfeuerung 

und 2,0S ułL fur Vorarbciten. Auf 100 m wurden 26 

bis 29,5 Karat Diamanten yerbrauclit, die Menge der 

verbrannten Kolile war 200 t.

Kol i lenseparat ions-Ai i lagen .

Dieses Tlienia behandelten zwei in der Dczenibcr- 

versainmlung der Institution of Civil Enginners gehaltcne 

Vortrage. Zuerst sprach James li i g g , der in England 

wolilbekannte Erfinder eines sehr zweckmiiltig kon- 

struierten Wippers. 13ei den gcgenwartig in Gebrauch 

bcfindlichen Wippern werden die Wagen entweder seit- 

warts oder an den Kopfenden, und entweder mit oder 

entgegengesetzt der Endbewegung der auf das Sieb 

fallenden Kohle entleert. Die Entlcerung an den Kopf

enden und in der Bcwegungsrichtuhg der Kohle ist 

vorzuziehen und gelangt bei den Riggschen Wippern 

zur Anwendung. Diese Wipper liaben eine Rntsclie, 

durch dereń Yermittelung die Kolile dem Sieb zugefuhrt 

wird. Zur Regulierung der Bewegung dient eine 

Bandbremse. Wąs die Siebe selbst anbetrilTt, sind 

gegen die Stabe. mit rundem oder rhombischem Quer- 

schnitt Bcdenken gelteml gemacht und dafiir Stabe!; mit 

ebener Oberfląche empfohlen worden, da boi iltnen Yer- 

stopfungen nicht so leicht vorkommen sollen. Die 

Staubkohle kann dadurch leichtcr ausgeschieden werden, 

dafe man die Stabe in Reihen von kurzer Lange 

legt und Stabe und Zwischenriiumc der einzelnen Reihen 

mit einander abwechseln lalst, und dafs man am Kopf- 

ende des Siebes einen Absatz von einigen Centimetern 

Ilohe anbringt. Grofse Beachtung findet aucli ein sich 

um einen Zapfen drehendes Schwungsieb mit gewolbter 

Oberfląche; bei diesem Sieb erfolgt die Separation liaupt- 

sachlich in dem oberen steileren Teil, die Kohle bleibt 

dann am unteren ebenen Teil liegen, wo sic mit der 

ITand ausgclesen Werden kann, bevor durch Nachlasscn 

einer Bremse das Sieb sich neigt und die Kolile lang- 

sam in die Bahnwagen entleert. wird. Statt der Bremse 

hat man zuweileneinen sclbstthatigen Regulator angebraeht. 

Eine Klinke am Bodcn des Siebes Ycrhindert dic Ab- 

gabe von Kohle, bcvor der niedrigste Punkt errcicht ist. 

Redner legt den Yorziigen dićśfs Siebes gegoniibcr den 

Lesebandern grofse Bedeutung bei, iiberschiitzt aber 

hierbei anscheinend den gerińgcn Nachteil, welchen das 

Auslesen der Kohle wiihrend der Bewegung des Bandes, 

in sich schliefst.

Den zwciten Vortrag iiber, das genannte Thema hielt 

Thomas Gi l lot .  Redner gah eine Beschreibung der 

Tagesanlagen auf dem Kohlenbcrgwcrk Kirkby in 

Nottinghamshirc. Die Ftirderung zu Tage gcschieht in 

Wagen, von denen jeder 15 Ctr. (762 kg) Kohle fafst. 

In dieser Menge sind etwa 15 pCt. Kleinkohle enthalten.

Man benutzt Fiirderkorbc mit zwei Biiden; die Fiirder- 

wagen werden gleichzoitig vom Korb auf zwei Buhnen 

geschoben, von denen die eine 2,2 m iiber der anderen 

liegt. Die Weitcrbefiirderung der Wagen erfolgt auf 

Geleison von 0,68 m Spurweite; nachdem sie gewogen 

und iu Wippern entleert sind, werden sic auf anderen 

Geleiscn nach der entgegengesetzten Seitc des Fiirder- 

korbes zuriiclcgebracht. Zu jeder Biihne gehoren zwei 

Wipper, sobald dic Kohle die Wipper yerlafet, lallt sie 

auf eine Rutsche, die mit zwei iibcrcinander liegenden 

Sieben Ycrsehcn ist, um einen Teil der Kleinkohle auszu- 

scheiden. Die Stiickkohle wird auf ein Lescband von 1 m 

Breite und 86 ni Lange abgegeben, wo das Auslesen der 

Bcrgc mit der lland gcschieht. An dcm in einer llohe 

von 4 m iiber dem Schienennivcau laulenden Rienien 

entlang sind 13 Rutschen angebraeht, von denen die 

Kohle in die Wagen lallt. Dic Gcleisestcigung ist so 

gewiihlt, dafs zum Fortbewcgen der beladenen Wagen 

Lokomotivcn nicht crlorderlich sind. Die Rutschen sind 

11111 ein Ścharnier drehbar, sodafs sie zuriickfallen und 

die in Bewegung bcfindlichen Wagen an ihnen vorbei- 

gclien konnen. Die auf dem Riemen zuriickbleibcndc 

Kohle wird von cinem Elcvator auf ein anderes Lese- 

band gehoben, welchcs in der Langsriclitung durch eine 

Stange geteilt ist. Auf diesem wird die griibcrc Kohle 

weiler geschicdcn. Das Ausschciden der Kleinkohle 

wird durch an dcm Ende des festen Siebes befindliche 

Rattcr bewirkt, welclic sich 60 bis 70 mai in der Minutę 

bcwegen und die beiden Wiirfelkohlcnsortcn (Stiicke von 

63 x 63 bis 76 x 76 mm) den Bahnwagen zufiihren. Die 

Bahngeleisc liaben in nordsiidlichcr Richtung eine 

Stcigung Yon 1:80; die ganzc Einrichtung ist so ge- 

trollcn, dafs dic Wagen durch ilire Schwerkraft miig- 

lielisl sclbstthiitig laufen. Es werden sowohl die be

ladenen ais aucli dic lceren Wagen gewogen.

Yorscliriften iiber Grcbratich von Sprengstoffen 
im grolsbritannischen Berglłau.

Der in voriger Nummer (S. 7) in seinen wesentlichcn 

allgemeiiien Bestimmungen wiedergegebene Erlafs iiber 

die Verwendung Yon Sprengstoffen beim Kohlcnbcrgbau 

findet seine gesctzliche Stiitze in Abschnitt 6 der Novelle 

vom 14. August 1896. Dieser Abschnitt der Novclle 

ist eine Erweiterung der Sektion 42 des Gesetzes von 

1887, entsprcchend den Yorscnlagcn der RoyalCommission 

on Coal dust (vcrgl. Amtl. Zcitschr. fiir Berg-, Iliitten-

u. Salincnwcsen im preufs. Staatc Bd. X L II, S. 167, diese 

Zeitschr. Jahrgang 1894 S. 1437). Die wissenschaft- 

liehen Grundlagen fiir dic ergangenen Vorschriften be- 

ruhen iiberwiegend in den Untcrsuchungen des North of 

England lnstitute of Mining Engineers, welche in dieser 

Zcitschrift, Jahrgang 1895 .Nr. 57/58, Jahrgang 1896 

Nr. 13 des naheren besprochen sind. Der fraglichc 

Abschnitt 6 der Gesctzes-Novcl 1 e legt dcm Staatssekretiir 

(des Inncrn) die Befugnis bei, dic Yerwendung aller
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SprengstoUe vollig odcr bedingungsweisc zu vcrbieten, 

welche nacli sciner Ueberzeugung ais gefalirlich sieli er- 

wiesen liaben odcr es zu werden drohen. Das Verbot 

ist in ihm gecignet schcincnder Weise bekannt zu geben 

und soli ontweder auf alle Gruben odcr nur auf gewisse 

Griippen derselben Bezug hahen.

Der Brlafs macht die Zulassung der bereits in roriger 

Nummcr. genannten SprengstoUe zum Kolilengrubenbetriebe 

von folgenden Bedingungen abhangig:

1. A ni mon it :  ausschliefslich in der Zusanimen-

hoehstens 89 Teilen)
Aininoniuiri-Nitrat

mindestens 87 „ )

innig gemiseht mit 

hoclistens 13 Teilen ) vollig gereinigten 
mindestens 11 „ J Dinitronaphthalin

andere Zusiitze sind vcrboten.

Der Sprengstoll' darf nur in wasserdicht 

scblossenen Patronen verwandt werden, welche 

Ziindcr cnthalten.

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 23 grainś =  1,50 gr (Zundkapsel Nr. 7) zu 

vcrwenden.

2. Ardeer Powder,  ausschliefslieh in der

ibge-

keinc

Zu-

hoclistens 34 Teilen| Yollig gereinigten 
mindestens 31 

hoclistens 13 
mindestens 11 

hoclistens 51 
mindestens 49 

hoclistens 6 
mindestens 4

) Nitroglyeerins 

| Kieselgulir

1 Magnesium- 
J Sulfat

}Kalium-Nitrat

hoclistens

hoclistens

Va

Va

o
*5
13 13 
a c
3 s

to
'5
c

Ammonium- 
Carbonat 

Calcium-Carbonat

Der Sprengstofl' darf nicht gefroren verwahdt werden.

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens S grains =  0,54 gr (ZUndkapsel Nr. 3) zu 

ycrwenden.

3. Be l l i t  Nr, 1, ausschliefslich in der Zusainmen- 

setzung von:

hoclistens 87 Teilen)
Ammonium-Nitrat

m inniger 
Mischung.

mindestens 79 ,

hoclistens 21 „  1 Meta-Dinitro-
mindestens 19 „ f Benzol

Der SprengstofT darf nur in wasserdicht abgeschlossenen 

Patronen verwandt werden, welclie keincZiinder enthalten.

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 23 grains =  1,50 gr (Zundkapsel Nr. 7) zu 

Ycrwenden.

4. Be l l i t  Nr. 3, ausschliefslich in der Zusammen- 

setzung von

94 Teilen) Aminonium- 
92 „ | Nitrat

5 „ \ Meta-Di-
6 „ J nitrobenzol

hochstens
mindestens

hoclistens
mindestens

in inniger 
Mischuns.

Der Sprengstofl’ darf nur in wasserdicht abge- 

schlossenen Patronen verwandt werden, welche keine 

Ziindcr enthalten.

Zur Einleitung <ler Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 15 grains =  1 gr (Zundkapsel Nr. 6) zu 

Ycrwenden.

5. C arb oni t. 

hoclistens 27 Teilen) 
mindestens 25 "1Nl

hochstens 36 

mindestens 30

hochstens 43 

mindestens 37

innig 

gemiseht, 

nicht aus- 

schwitzend.

Nitro-Glyćerin

Barium- und Kalium- 
Nitrat in beliebigem 

Anteilsverhal(nis,

Holzmehl mit hoch- 

stens Y'i snl- 
furiertem Benzol und 
V2 Teil von Natrium- 
oder Calcium - Car- 
bonat oder beiden in 
beliebigem Anteils- 
verhaltnis.

Der SprengstofT darf n ich t gefroren verw andt werden. 

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 15 grains =  1 gr (Ziindkapsel Nr. 6) zu 

Ycrwenden.

6. D a h m c n i t  A, ausschliefslich in der Zusamincn-. 

setzung yo ii

hoclistens 931/2 Teilen) Anunohium- ̂ 
mindestens 91 « / Nitrat

hochstens 6 7 2  
mindestens 4 

hochstens 
mindestens

2 %  
i

| Naphthali 

) K 
/ Bi

alin ) innig gemiseht.

Kalium-
Bichromat

Der Sprengstoll darf nur in wasserdicht abgeschlossenen 

Patronen vcrwaridt werden, welche keine Ziinder ent

halten.

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz yoii 

mindestens 23 grains == 1,50 gr (Zundkapsel Nr. 7) 

zu verwcnden.

7. E lek t ron i t  Nr. 2, ausschliefslich in der Zu-

saminensetzung von

hochstens 91 Teilen) , . XT.,
. , , nA > Anunoniuin-Nitrat

mindestens 90 „ j

in inniger Mischung mit 

hochstens 10 Teilen 1 Ilolzmehl oder 

mindestens 9 „ J Stiirke.

Der SprengstofT darf nur in wasserdicht abge

schlossenen Patronen verwandt werden, welche keine 

Ziinder enthalten.

Zur Einleitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 15 grains =  1 gr (Zundkapsel Nr. 6) zu 

verwenden.

8. Kynit*) ,  ausschliefslich in derZusammensetzung von

*) Anmerkung der Red. zu 8. Kynit. Die Yorschriften iiber 
Zusammensetzung und Anwendung des Kynit decken sieb vollig 
mil denen des Carbonit. Carbonit ist ein Spreng6toff ausschliefeiich 
deutsehen Ursprungs, der durch Patent in Grofsbritannlen nicht 
geschiitzt is t Kynit ist anscheinend eine Nachahmung desselben.
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hochstens 27 Teilen) . xt.a .
mindcstena 25 ,, }vo ll.g  remem N .trog lyccnn

hochstens 36 „ ) Barium- und Kalium-Nitrat in|
mindestens 30 „ | belicbigem Anteilsverhaltnis

] Ilolzmehl mit hochstens i/n(
I O ^

hochstens 43 „ ! Teil sulfuriertem Benzol und l to jg
mindestens 37 „ j hochstens j/2 Teil von Na- l.ŁP 3

) trium- oderCalcium-Carbonat, ],c

Der Sprengstoft’ darf nicht gefroren verwandt werden. 

Zur Einlcitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestcns 15 grains =  1 gr (Ziindkapsel Nr. 6) zu 

vcrwenden.

9. R o b u r i t  Nr. 3, in  der ausschliefslichen Zu- 

sammenBetzung von

hochstens 89 Teilen ) . .
mindestcns 86 „ / Ammomum- Nitrat

InlmhSens ^  ’ } ™UiS gereinigtem Dinitrobenzol.

Dcm innigen Gemenge diirfen bis 2 Teile Chlor- 

napłithalin mit hochstens 1 Teil Chlor in der Voraus- 

setzung yolliger Durchmischung zugefiigt werden.

Der SprengstoiT darf nur in wasserdichtabgeschlossenen 

Patronen yerwandt werden, welche kcine Ziinder ent- 
halten.

Zur Einlcitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 15 grains =  1 gi (Ziindkapsel Nr. 6) zu 

Yerwenden.

10. W es t fa l i t ,  ausschliefslich in der Zusammen

setzung von

hochstens 96Teilen) . .
mindestens 94 „ ) Ammonmm-Nitrat

in inniger Mischung mit

hochstens 6 Teilen) in Alkohol loslichem 
mindestens 4 „ ) Gummilack.

Der Sprengstoff darf nur in wasserdicht abge- 

schlossenen Patronen Yerwandt werden, welche keine 

Ziinder enthalten.

Zur Einlcitung der Ziindung ist ein Knallsatz von 

mindestens 30 grains =  2 gr (Ziindkapsel Nr. 8) zu 

Yerwenden.

Fiir alle diese SprengstofTe wird vorgeschrieben, dafe 

ihre aufeeren Umhiillungen nebenden durch denExplosives 

Akt Yon 1875 Yorgeschriebenen Bezeichnungen mit dem 

Datum dieses Erlasses den Vermerk zu tragen haben: 

„Wie in der Listę der zugelassenen SprengstofTe des 

niiheren bezeichnet/'

Auch soli jede innere Umhiillung den Namen und 

die Zusammensetzung des Sprengstoffes wie die Zeit 

seiner Herstellung angeben, schliefelich auch den Vermerk 

„Zugelassener Sprengstoff" tragen. K. E.

Der neweste (22.) Jaliresbericht iiber die Einfuhr 
westfiilischer Steinkohlen und Koks in Hamburg.

Von Ed. B l u m e n f e l d ,  Hamburg.

(Hierzu Tafel 11.)

Der Bericht hal tiaclifolgendeu wesentlichen Inhalt: Die 
E i u fu lir betrug:

T , an westf. Kolile an encl. Kolilo
im Janre

1880 ...................... 338 910 1 025 550
1881 ...................... 452 650 1 001 118
1882 ...................... 475 890 1 013 334

1883 ...................... 513 420 1 050 000
1884 ...................... 548 730 1 025 500
1885 ...................... 536 510 1 138 700
1886 ...................... 518 930 1 210 000
1887 ...................... 548 500 1 230 000
1888 . . . . .  627 890 1 365 000
1889 ...................... 716 780 1 580 000
1890 .....................  815 820 1 581 700
1891 ...................... 833 750 1 874 500
1892 ...................... 903 185 1 615 000
1893 .....................  1 003 590 1 596 136
1894 ...................... 1 192 880 1 660 000 = ,,n

1895 ...................... 1 298 270 1 683 000 7
1896 .....................  1 410 810 1 797 000

Zur Erleichterung der Uebersicht Uber die vorstohenden 
Zahlcn ist die graphische Darstellung auf Tafel II beigefiigt.

Wie aus vorstehender Aufstellung ersichtlich, hat die 
Einfuhr westfalischer Kohlen und Koks nach und via 
Hamburg im verflossenen Geschaflsjahre eine Zuuahme von 
ca. 113 000 t gegen diejenige des Jahres 1895 auf- 
zuweisen, wahrend von England ca. 114 000 t mehr im- 
portiert wurden ala 1895.

Um ein zutreffendes Bild von dem energischen Auf- 
schsvunge des Hamburger Marktes und seiner Industrie zu 
erhalten, miifste man die Importzahlen nur bis Ende 
November in betracht ziehen, denn der in diesem Monat 
ausgebrochene und am Schlusse des Jahres noch andauernde 
Streik der hiesigen Hafenarbeiter hat zur Folgę gehabt, 
dafs im Dezember 1896 ca. 90- bis 100 000 t englische 
Kohlen weniger importiert wurden ais dies sonst der Fali 
gewesen wiire. Ende November aber war die Einfuhr 
von England um ca. 200 000 t und diejenige von 
Westfalen um ca. 100 000 t, der Gesamtimport also 
um ca. 300 000 t =  ca. 11 pCt. grofser ais im Vor- 
jahre, wahrend der Gesamtimport Ende Dezember nur 
noch ein Plus von ca. 227 000 t =  7:V» pCt. aufzu- 
weisen hat.

Der Import von England erreichte namentlich wahrend 
des ersten Halbjahres eine bedeutende Steigerung (ca. 
160 000 t !) gegen den gleichen Zcitraum des Jahres
1895. Diese Erscheinung hat zum grofsten Teil ihre 
Ursache darin, dafs die Elbe in den ersten Monaten des 
Jahres 1896 fast cisfrei blieb und daher einen ungeliinderten 
Yerkehr gestattete, wflhrend im gleichen Zeitraum des 
Jahres 1895 die Elbe durch Eis blockiert war. Diese 
grofsen Zufuliren konnten im reguliiren Geschafte nicht 
placiert werden, und die daduroh notwendig -werdenden 
offentlichen Versteigerungen driicklen die Preise auf ein 
Nivcau herab, welclies kaum den Wert der Kohle ab 
Grube erreichte. Im Herbst konnten sich Preise infolge 
der bei gestiegenen Frachten weniger grofsen Zufuhren
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befestigen, und waren besonders Maechincnkohlcn wiihrcnd 
der Ictzten Jahrcshiilfle gut gefragt. — Flufsfrachten liiclten 
sieli, Dachdcm sclion zu Ende des Jahres 1895 der Ring 
der Schleppschiffahrts-Gesellschaften sich zu losen begonnen 
hatte und somit der freiert Konkurrenz die Balin wieder 
geolTuet wurde, im grofsen und ganzen auf normaler Ilolie, 
und da infolgedessen die Konśignations-YerschilTungen im 
Frtihjahre — vorzugsweise nach der Berliner Gegeud — 
eine ganz bedeutende Verinelirung erfuhren, so genossen 
zu der Zeit die dortigen Konsumenten die Vorziige so 
niedriger Prcisnoticrungcn, wie solche wolil niemals vorher 
gesehen worden waren.

Gegenlłber den mannigfaChen Scliwankungen und Ver- 
schiebungen, denen der Import von England unterworfen 
war, bezeichnete die Jahres-Einfuhr von Westfalen eine 
stabile, ruliig forlsclireitende Entwicklung. Schon in meinem 
letztjiilirigen Bericht konnte ich hervorbeben, dafs es im 
ziihen KonkurreuzkampTe gegen England gelungen war. 
viele grofsere Konsumenten hier zu leilweisen Beziigen 
westjfalischer Kohlen zu Ycranhnsen. Heute kann ich mit 
Genugthuung aut' die Thatsache hinweisen, dafs die Yer- 
suche sowohl seitens der stiidtischen Behorden, ais vieler 
industrieller Etablissemenls zu bedeutenden Abschliissen flir 
das laufende Jahr gefiihrt haben. und somit die Gewiihr 
dafiir geboten ist, dafs iii nachster Zukunft die wcstfiilische 
Kohle einen ferneren Terrain-Gewinn zu verzeichncn haben 
wird. Die Voraussetzung hierfur aber ist, dań das Kohlen- 
syndikat wie bisher fortfahren wird, der exponierlen Lage 
des Hamburgischen Markles seine spezielle BerUeksiclitigung 
zu widmen und hinsichtlich der Preisstellung sowie Aus- 
wahl von nur wirklich allerbesten Kohlensorteu das Seinige 
dazu beitragen wird, urn in den Konsumenfkn die Ueber- 
zeugung von den Vorziigen des heimischcn Produktes zu 
befestigen.

Bei der giinstigen Lage nameńtlich der Eisenindustrie 
in Deutschland war das Syndikat im vcrllossenen Jahre 
und aueh. fur nachstjahrige Abschliisse in der Lage, die 

Preise im Inlande zu erhohen, wiihrend Preise hier (tir 
englische Kohlen infolge der kolossalen Ueberproduktion 
seit Jahren nicht so niedrig gewesen sind wic 1896. 
Allcrdings zięlen auch die Bestrebungen in England 
darauf hin, Syndikate und Verkaufsgruppen zu bilden; 
solche sind aber noeh nicht perfekt geworden; die Ab- 
schliisse pro 1897 werden dalier nach wie vor von den 
einzelnen Zechen direkt getbatigt und konnten infolgedessen 
aucli bislang keine wesentlichen Preiserhohungen seitens 
der englischen Gruben eintreten.

lin Herbst dieses Jahres wurde eine neue Kokerei auf 
Wilhelmsburg bei Hamburg in Betrieb gesetzt. Dieselbe 
ist nebst Separation und Wasche nach den neuesten 
Systemen eingerichtet und bat bis jetzt englische Kohlen 
verarbeitet. Die Produktionsfiihigkeit dieses We iks ist 
lieutc auf ca. 60 000 t Koks normiert, dieselbe kann aber 
weiter vergibfsert werden; auch liegen noch mehrere ander- 
weitige Projekte zur Erbauung weiterer Kokereien und 
Brikettfabriken in Hamburg vor, und diirften einige der- 
selben fhi Laufe des kommenden Jahres zur Ausfiihrung 
gelangen.

Von nennenswerten Slorungen, Streiks etc. sind sowohl 
England ais Westfalen im verflossenen Jahre verschont 
geblieben. Die englischen Arbeiter standen fast wiihrend 
des ganzen Jahres in einer Lohn-Diskussion mit ihren 
Arbeitgebern, die aber heute ein Resultat noch nicht ge-

zeitigt bat. Im Herbst hatten die westfiilischen Zechen- 
wieder empflndlich unter aiibaltcndem 'Wagenmangel zu 
leiden.

Die letzien Woclien des Geschiiftsjahres stnnden unter 
dem Einflusse des AussU ndes der Hamburger Hafenarbeiter, 
welcher eine teilweise Stockung des englischen Impoits 
bewirkte. Immerhin sind samtliche hiesigen Liiger mit 

derartig grofsen Bestanden vcrsehen, dafs bis zum Schlusse 
des Jahres nicht eininal fur Ilausbrand eine Yerlegcnheit 
eintreten konnte.

An der Mehrcinfuhr westfalischer Kohlen pro 1896 

partizipieren:
Hamburg loko . . . .  mit 110 425,02 t
Altona-Kieler Balin . . „ 2 041,25 t

Llibeck-Hamburger Balin . „ 1 111,75 t

wahrend per Berlin-Hamburger Balin 1000 t weniger ver- 
laden wurden.

Von der Loko-Einfuhr wurden ca. 70 000 t seewiiits 
und ca. 111 000 t elbwarts zu Wasser weiterexpediert.

Die Losch- und Ladeeinrichtungen im Hamburger llafen 

geniigen bei weitem nicht dem stelig steigenden Verkehr. 
Es sind im vorigen Jahre iiber 50 000 t Kohlen und Koks 
direkt von den Waggons in Seeschiffe geladen worden, 
und wenn der Export des westfiilischen Produktes ferner 
an Ausdehnung zunehmen soli, dann ist es dringend not- 
wendig, dafs iii ei.nem der hiesigen Hiifen, bei tiefem Wasser, 
woselbst die grofsten Viermaster laden konnen, eine 
praktische Kippvorriclitung errichtet wird, miltelst welcher 
die Schitfe in derselben Zeit beladen werden konnen wie 
in England, wiihrend jetzt noch hier die fiinffache Zeit 
dafiir in Anspruch genommen werden mufs.

Die Einfuhr von westfiilischen Steinkohlen und Koks 
betrug:

pro Januar  1896:

fur Hamburg loco . . . . . 50 958,2 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Balin . 33 289,5 „

» Liibeck-Hamburger Bahn . 9 455,5 „

» Berlin-Hamburger Bahn . 5 577,5 „

99 280,7 t
pro Eebruar 1896

fur Hamburg lo co ..................... 55 422 t
via Hamburg

pr. Altona-Kieler Balin 31 097,5 „

» Liibeck-Hamburger Bahn 9 344,5 „

» Berlin-Hamburger Bahn . 4 297 „

100 161 t
pro Marz 1896:

fiłr Hamburg lo co ...................... 63 945 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn 29 985 „

» Liibeck-Hamburger Bahn 8 660,5 „

» Berlin-Hamburger Bahn . 4 008 „

106 598,5 t
pro Apr i l  1896:

fur Hamburg lo c o ...................... 81 627,5 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 25 957,5 „

» Liibeck-Hamburger Bahn 8 266 a

» Berlin-Hamburger Balin . 3 792,5 „

119 643,5 t
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pro Mai 1896:

fUr Hamburg lo co ...................... 85 490 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 28 544,5 }}
V LUbeck-Hamburger Bahn 6 291 V
» Berlin-Hamburger Bahn . 3 408,5 V

123 734 t

pro J u n i  1896:

fiir Hamburg lo c o ...................... 71 805 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . . 30 557 })
Liibeck-Hamburger Bahn 7 295,5 »
Berliu-Hamburger Bahn . . 3 454 J )

113 111,5 t

pro Ju l i  1896:

fiir Hamburg loco 83 437,5 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 32 587,75 }}
,v LUbeck-IIamburger Bahn . 6 870,5 ))

Berlin-Hamburger Bahn 4 510 »
127 405,75 t

pro August 1896

fUr Hamburg loco . . . . 76 040 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 29 425,5

» LUbeck-Hamburger Bahn 7 235,5 ) )

V Berlin-Hamburger Bahn 4 070 ty

116 771 t

pro September 1896:

fiir Hamburg loco . . . . 85 087,5 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 33 932 jj

» LUbeck-Hamburger Bahn 9 571,5 w

yy Berlin-Hamburger Bahn 4 333 9)

132 924 t

pro Oktober 1896:

fiir Hamburg loco . . . . 96 195 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 36 967,5 yy

» LUbeck-Hamburger Bahn 11 084 yy

» Berlin-Hamburger Bahn 5 101 yy
149 347,5 l

pro No v cm ber 1896:

fiir Hamburg loco . . . . 64 635 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 37 501 yy

yy LUbeck-Hamburger Bahn . 9 503,25 yy

» Berlin-Hamburger Bahn 4 537,5 y>

116 176,75 t

pro Dezember 1896:

fiir Hamburg loco . . . . 54 065 t
via Hamburg

per Altona-Kieler Bahn . 36 258 yy

» LUbeck-Hamburger fBahn . 10 483 yy

yy Berlin-Hamburger Bahn 4 849 yy

105 655 t

Technik.
Magnotiscłie Beobachtungen zu Bochum. Die

westliche Abwcichung der Mngnetnadel yom orłlichen 
Meridian betrug:

.....
un> 8 Uhr um 1 Ulir um 8 Uhr um 1 Uhr

1896 Yorm. naclim. Yorm. n ach m.

Monat Tag - S-
1 * Tag s

Dezember 1. 13 3,7 13 7,6 17. 13 3,0 13 5,7
2. 13 4,0 13 6,0 18. 13 3,7 13 5,5
3. 13 3,9 13 7,1 19. 13 3,4 13 5,2
4. 13 3,3 13 8,1 20. 13 3,4 13 6,5
5. 13 4,3 13 4,8 21. 13 3,9 13 6,3
6. 13 4,3 13 5,8 22. 13 3,6 13 6,6
7. 13 4,2 13 6,4 23. 13 4,3 13 6,2
8. 13 4.1 13 5,0 '24 . 13 3,6 13 5,8
9. 13 4,2 13 5,6 25. 13 3,5 13 5,6

10. 13 4,0 13 5,0 26. 13 4,2 13 5,9
11. 13 4,8 13 5,6 27. 13 4,2 13 6,8
12. 13 3,9 13 5,6 28. 13 3,8 13 5,8
13. 13 5,0 13 8,7 29. 13 3,7 13 6,3
U . 13 3,1 13 5,7 30. 13 3,2 13 6,7
15. 13 3,7 13 5,7 31. 13 3,1 13 6,4
16. 13 3,7 13 7,1

Mittel 13 3,83 13 6,16

Mittel 13 3 5,0 Lora 0.
16

Textil - Treibriemen, d. h. aus Stofflagen gcniihte, 
aber aus Baumwollgarn, Kamelhaargarn, Flaclis- und Hanf- 
garu etc. gewebte Treibriemen, oder aus Gumnii mit StotT- 
einlagen hergestellte Treibriemen, fiiiden schon seit vielen 
Jahren in der Industrie Vcrwcndung, da sie einesteils ver- 
schiedene Vorziige den Leder-Treibriemen gegenuber, speziell 
den der Biiligkeit, aufweisen, andernteils aber sich besonders 
fiir bestimmte Betriebe eignen, in welchen Leder-Treibriemen 
keine geniigende Lebensdauer besitzen. Diese Textil-Treib- 
ricmen wurden jedoeh eine noch viel grofserc Anwendung 
finden, wenti sie nicht einen erheblichen Nachteil hiitten, 
niimlich: die geringe Festigkeit ihrer Kanten, welche, so- 
bald sie einer liingeren Iteibung, wie in Gabel- und Kreuz- 
lauf, ausgesctzt sind, sich auffranzen, wodurch dann meisten- 
teilś auch der ganze Treibriemen in kurzer Zeit unbrauchbar 
wird. Infolge dieses Uebelstandes war deshalb auch die 
Vcrwendung von Textil-Trcibrieinen scither nur ais Haupt- 
riemen moglich. Um diesen Nachteil zu beseitigen, hat 
man nur geniihtc Treibriemen aus Baumwolle, Kameihaar
u. s. w. mit reclits un:l links in den Riemen versenkten 
und Ycrniihten Schulzleisten aus Ledcrstreifen. Ferner 
gcwebte Treibriemen aus mehreren an den Riindern unver- 
bundenen Gewcbelagen, in welchen Streifen aus Leder oder 
sonstigen geeigneten Stollen eingelegt und befestigt wurden, 
hcrgestellt. Alle diese Vcrsuche erzielten wohl eine festerc 
Kante, aber keine Kante, die sich auf die Dauer gegen 
die Reibung in den Riemengabeln bewahrte. Neuerdings 
aber tritt nun die Firma Briider Kind, mechanische Weberci 
patentierter Treibriemen, Aussig a. d. Elbe, mit einer 
Neuerung an die Oeffentlichkeit, die die Aufmerksamkeit 
der Interessenten in hohem Grade zu fcsseln geeignet ist. 
Genannte Firma fabriziert gewebte Treibriemen, deren 
Kanten gegen Ausfranzen dadurch geschiitzt sind, dafs eine 
Lederkante, bestehend aus mehreren Kernleder-Rundfaden, 
in eigenartiger Weise mit dem Riemen verwebt wird, also 
mit dem letzteren ein unzertrennbares Ganzes bildet. Die 
Befestigung dieser Lcderfaden geschieht derart, dafs die 
einzelnen Fadcn abwechselnd nacheinander voin Schufsfaden 
einzeln oder in mehreren Streifen eingewebt werden, um
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ein geflechtartiges Gewebe durcli die Lederfaden am Rande 
des Ricmens zu erzielen. Es wird auf diese Weise eine 
vollstiindig dauerliafte Lcderkante erreicht, welclie sieli
bereits seit liingerer Zeit in verschiedcnen Betrieben ais 
haltbnr bewiilirt liat.

Zu bemerken ist noch, dafs die Lederkante sieli schnell 
glatt lituft, und dafs, weil dann eine Reibung an den
Rieinengabeln nieht melir stattjindet, ciii Durchreiben der 
Lederfaden, welcbe aus besonders festem Materiał bergestellt 
sind, ausgesclilossen ist.

Die Fabrik erzeugt Bauinwoll- und Kamelhaar-Treib- 
riemeń, Baumwoll-Scblagriemen (fiir Unter- und Ober- 
seliliiger) auf besonders sebweren Webstiihlen. Die Riemen 
werden nacli Fertigstellhng auf eigens liierzu konstruierten 
Maschinen in geliiiriger Weise gestreckl , dann nacli
besonderer Metbode impriigniert und mit Schutzanstrich
verseben.

Zusammensetzung doa norm alen , gegluhton 

Stahles. Den Fragen, aus welchen Bestandteilen ist der nor- 
inale, nur von Eisen und Kolilenstoflf gebildete Stalil zusammen- 
gesetzt, und weiter: isl der koblenstofflialtige Bestandteii des- 
selbcn eine einbeitliebe ehemisebe Verbindung oder niclit, haben 
jetzt F. Myl i u s, F. Foerster und G. Scboene durcli 
erneute Experimentaluntersuchungcn in der Physikalisch- 
techiiischen Reiebsanstalt (vgl. Zeitscbrilt fiir anorgan: Cbemie, 
XIII. 38) Antworten gegeben, durcli welcbe der Zweifel 
an der Existenz einer ecbt atomistiseben Eisen-Kohlen- 
stoffverbindung (eines Eisencarbides) wolil fiir iminer be- 
seitigt ist. Denn obwobl in den Kreisen der Metallurgen 
sclion seit Karstens Zeit (1846) die Annahme unver- 
iindorliclier cheinischer Eisenkohlensioffierbindungen im 
S-.ahle immer mebr Beifali fand und zumal seit EinfUhrung 
des mikroskopiseben Sludiums an Siclierbeit gewann, felille 
es doch aucb nie an Zweiflern, dereń zuletzt aufgctretener, 
der ais eifriger und crfolgreicher Erforschcr der Metall- 

carbide (d. li. der cbemlsclięn Verbindungen von Metallen 
mit Kohlenstoff) beriihmte 11. Moissan gerade dem Eisen 
(und Platin) die Fiihigkeit abspriclit, eine durcli Atom- 
verbaltnisse bestimmle, derartige Verbindung einzugeben.

Die genannten Forscbcr der Reiebsanstalt haben aller- 
dings zuniichst nur ein bestiinmtes, durcli feslgestellte 
Grenzen beschranktes Materiał erforscht, niimlicb nur 
normalen Stani, welcber bei dunkler Rotglut liingere 
Zeit gegliiht und langsam gekiiblt  wurde. Wie die 
Verb;iltnisse im gebarteten Stalile liegen, gedenken sic erst 
nocb zu ęiforschen; aucb nach ihren eigenen Andeutungcn 
treten sclion mit Steigerung der GlUhlenipeiratur Ver- 
anderungen des Bestandcs im Stalile ein. Es ist also zu 
vermuten, dafs die wciteren Untersuchungen die Mitteilungen 
der inikroskopierenden Metallurgen (vergl. Seite 1035 in 
Jahrg. 1895 dieser Zeitschrift) von dcm inannigfaltigen und 
mit der kalorischen Bchandlung wechselnden Bestande des 
Stahls und zwar aucli die Exiśtenz von noch anderen 
Eisencarbiden oder wenigstens atideren Modifikationen der- 
selben bestiitigen werden. In dem bei dunkler Rotglut 
behandelten und alimiihlich abgekiihlten Stahl aber haben 
genannte Forscher nur ein einziges Eisencarbid geftinąbn, das 
aber konstanter Gemengteil isl, gleichviel ob das unter- 
suclite Materiał den gewohnlichen Sorten des Ilandels (zu- 
meist wurde Werkzeugstahl vcrwandt) entnommen oder 
aus elektrolytischem, chemiscb reinem Eisen und car- 
bonierendem Aeetylengas bergestellt wurde.

Man erhiilt dieses Garb id, wenn man aus Stiicken gc-

gllibten Stahles das metaliische reine Eisen durch verdiinnte 
Siiuren auslaugt und den Riickstand bei sorgfiiltigem Luft- 
abschlufs auswascht und trocknet. Dieser Riickstand besteht 
einzig ans Eisencarbid und bat Form und Griifse des an- 
gewandten Stablstuckes vollkoinmen gewahrt, obwobl dieses 
dabei mindestens 85 pCt. an Gewicht verloren bat; mit 
der Lupę oder dem Mikroskope bctrachtet, erweist er sieli 
ais ein sparriges Geriist ińeinander gewirrter gliinzender 
Nadeln und Bliitter, das demnacb sclion im Stalile voi- 
handen war. Dem chemischen Bestande nach entspricbt 
dieses Carbid mit 6,63 pCt. Kohlenstolf der Formel F3 C. 
Im Aeufsern ersebeint es metalliscb und dem Eisen in 
optischer und magnetiseber Beziehung sehr ahnlich, jedoch 

jist es dabei sehr spriide. Den Mineralogen war dieses 
Eisencarbid sclion aus dem Mcteoreisen von Magura be- 
kaunt, wo es centiineterlange Krystalle bildet, und von 
Weinscbenk den Naiuen „Cohen it"  erhaUen bat. 
Sein Auftreteu im Stalile aber werden Mineralogen vor- 
ziehen ais „krystalliniscl/1, niclit ais krystallisiert zu be- 
zeichnen, wic dies die Forscher der Reiebsanstalt thun, 
wenn sie die Ergebnisse ihrer Arbeiten in folgenden Satzen 
zusammenfassen:

1. „GegHihter Stahl ist ein grobes Geiuenge von 
krystallisiertem Eisen und krystallisiertem Koblcneisen.

2. Das Eisencarbid ist ein chemiscbes Individuum von 
der Zusammensetzung Fe3 C; es ist dem Mangancarbid 
M113C an die Seite zu stellen, von welchem es sich durch 
eine grofsere Indifłerenz gegen Losungsniitlel uiiterscbeidet.

3. Eisencarbid (dic „Carbidkohlc'* im Stalil) ist aucb 
in vcrdlinnten Siiuren niclit unloslich.

4. Das Eisencarbid ist eine dissociierbare Yerbindung, 
da es durcli Warnie in Kobie und kohlenstolTarmcs Eisen 
zerfiillt, welch letzteres bei langsamer Abkiililuiig wieder 
Carbid absondert.

5. Das Eisencarbid ist bei licller Rotglut befiihigt, mit
Eisen in chemische Reaktion zu treten." O. L.

Neugobildoto Mineralien dor Bleischlacken von 

Laurion. Die alten Atbencr haben bekanntlich die Blei- 
glanzerze Laurions so wenig zu erschopfen verslanden, dafs 
die von ilinen hinlerlassenen Schlacken heute wiederum die 
VerhUttuiig loiinen. In den dem Meerwasser ausgesetzten, 
an Bleiglanz und mctallischem Blei reieben Schlacken bat 
aber jenes im Laufe der seither verflossenen zwei Jahr- 
tausende eine Umsetzung der Metallmolekule bewirken 
konnen, die zur Bildung neuer krystallinischer, tęllweise 
diesen Schlacken eigentilmlieber Bleiverbindungen fuli ile. 
Auf diese reieben Krystallgebilde haben sebon Ko ech lin, 
YOiu Ra tli und Gen tli aufmerksam gemacht, die voll- 
stiindigste Sammlung dcrselben scheint aber A. Lacroix 
zusammengebracht zu haben, der in den Coinptes rendus 
1896, II. 955 dariiber folgendes berichtet:

Alle Neubildungen sind Bleiverbindungen, bervorgegangen 
insbesondere aus dem metallischen Blei, das in den Schlacken 
eingeschlosscn war; Blasenriiuiue in letzteren sind oft mit 
Krystallkrusten ausgekleidet, ebenso fmden sich die Neu
bildungen reichiich in Bleikonigen, Holzkohlenstiicken, 
Bleigliittestiicken, dagegen seltener in urspriinglichen Erz- 
stiicken. Die Krystalle erreicben zuweilen mehrere Cemi- 
inetcr-Grofse. Es sind gefunden 
Laurionit, PbCIj . 2 Pb IIO am reichlichsten, dann 
Penfieldit, 2PbCI2 .PbO.
Fiedlerit, dessen Bestand noch niclit quantitativ ermittelt ist. 

Phosgenit, PbC0 3 .PbCI2.



Nr. 2. -  32

Matlochit, PbCI2 . Pb O.
Cerussit, PbCOa.
llydroccrussit, 3 PbO . 2 C02 . 1I20.
Anglesit, PbSC^.

Von diesen Mincralien trelen manclie gern vergesell- 
scliaftct mit einatider auf; so findet sieli PenHeldit imraer 
zusammen mit Fiedlcrit, welcher lelztere jedoch aucli allein 
manclie SehlackenlioUIriiume ausfiilh. Laurionit hat meist 
Phosgenit oder Cerussit. seltener Anglesit zum Begleiter. 
Die grofsen Cerussitkrystallo finden sieli in von llydro- 
cerussit ausgekleideten Blasehriiumen der Bleigliitte.

Laurionit, Penfleldit und Fiedlerit linden sieli nur in 
Laurionsclilackch, wiihrend die iibrigen Mincralien aucli aus 
dem eisernen Hut von Bleiglanzgiingen bekannt sind und 
von Daubrde sogar in den BleirOliren der altromisclien 
Badeanlage zu Boiirbonne les-Bains entdeckt wurden; dafs 
jene ersterwahnten Mineralien unter beiden ebenerwahnten 
Verliiiltnisśen vcrmifsl werden, schreibt Lacroix derChlorarmut 
der liier die Umwaudlung ausftilirendeti Wasser zu. O. L.

Die Kohlengruben von Aubin (Dep. Aveyron) be- 
slelien aus 3 Eohzessionen mit zusainmen 468 lleklar Felder- 
fliiche, von denen aber Coinbes gegcnwartig a'ifser Betrieb 
ist. Der Abbau crfolgt durch 5 Haupttagesstrecken und
6 Schachte, welche 150 — 200 m Teufe besitzen und mit 
starken Forder-, Wasserhaltungs- und Wettermaschinen 
ausgerUstet sind. Die Schachte 3, 4 und 5 bauen die 
Flotze des mittlcren Systems ab, die ais die besten gelten, 
wiihrend Nr. 1 und 6 dieselben Lager vorrichten und fiir 
eine Tagesforderung von 800— 1000 t vorgesehen sind. 
Die luodilizierteu kontinuierlichen Waschen nach Liihrig 
und Coppee konnen in 24 Stunden 850— 1000 t ver- 
arbeiten, An Koksofen sind 8 Appolts mit 16 Kom- 
partiments und 20 Oefen Coppdc-Bernard vorhanden. Alle 
Schachte werden mit 3 eigenen Lokomotiven auf eigenen 
Geleisen vom Balinhof Cransac bedient.

Die Kohlen sind halbfette, flammende, die hauptsiich- 
1 ich von Gasanstalten, HOttenwerkeii, Dampfkesseln und in 
der Keramik benutzt werden. Sie enthalten 33 — 38 pCt. 
flUchtige Bestandteile, 62 pCt. festen KohlenslolT und in 
ausgesucliten Stiicken niclit Iiber 1,8 pCl. Asche. Ilire 
Heizkraft betriigt 8628 Cal. und an Leuchtgas werden 
industriell 30— 32 ebm mit einer Leuchtkraft von 95 bis 
97 I ausgcbraclit An Koks werden 66 pCt. erzielt. Die 
Produktion besteht in 350 000 t Kohlen, 40 000 t Brikelts 
und 10 000 t Koks, die aber auf 15 000 t gebracht werden 
konnen. Die Werke beschaftigen 1801 Arbeiter, von denen 
1224 unter Tage. (Echo.)

Gcsetzgclmiig und Yenraltung.
Die Bebauung derErdoberflache und  der Kohlen- 

bergbau. Die Scliles. Ztg. yerollentlicht nachstehenden 
seiiens der Minister der oftentlichen Arbeiten, fiir Handel 
und Gewerbe und des Innem an die Oberpriisidenten und 
Uegierungspriisidenten derjenigen Landesteile, in denen 
Kolilenbergbau betrieben wird, gericliteten Erlafs: „Uin die 
gewaltigen Kohlenverliisie, welclie in Gegenden, wo Bergbau 
auf Kohlen und insbesondere auf Steinkohlen betrieben 
wird, durch den Zwang zum Stelienlassen von Siclierheits- 
pfeilern zum Schaden des NationaIvermogens und des 
olTentliehen Woliles notorisch entstehen, tliunliclist zu be- 
schranken, treffen wir folgende Bcstimraungen: 1) Die
Ortspolizeibehorden sind anzuweiseu, in allen Fiillen, wo 
in Gegenden mit lvohlenbergwerksbetrieben Fluehtlinien 
fiir einzelne Strafsen und Strafsenteile oder Bebauungspliine 
festgesetzt werden sollen, die Projekte vor Erteilung der 
Genehmigung den Bergrevicrbeamten zur Kenntnisnahme 
vorzulegcn, damit eine Piiifung aucli vom bergpolizeiliclien 
Staudpunkte aus staltiindet und etwa geltend zu machende 
Einspriiche angebracht werden konnen. 2. Es wird ferner 
darauf hingewiesen, dafs in Gegenden mit Kolilenbergwerks- 
betriebeii nicht nur dic Aufstcllung von Bebauungsplanen, 
sonderu insbesondere auch die Einfiihrung von Orlsstatuten 
nach Mafsgabe der Bestimmuugeii des §. 12 des Fluchtlinien- 
gesetzes vom 2. Juli 1875 ais im olTentliehen Iuteresse 
liegend zu beirachten und hierauf abzielenden Pliinen die 
thunlichste Forderung zu gewiihren ist. Insofern Bergbau- 
Interessenten die Aufstellung von Bebauungsplanen ihrerseits 
anregen zu miissen glauben, wird diesen Interessenten nalie 
zu legen sein, die fiir die Projektbcarbeitung erforderlichen 
Kosten aufzubringen, um den Gemeindebehorden das Eingelien 
auf solche Wiinsche nach Kriiften zu erleichtern. 3. Fiir den 
Gęltungsbereich der Baupolizeiverordnung liir das plalle 
Land des Regierungsbezirks Oppelu vom 31. Dez. 1889 
wird auch in Erwiigung zu ziehen sein, ob der §. 12
a. a. O., der nur fiir Herstellung gewerblicher Anlagen 
und grBfserer Arbeilerwohnliauser die Erteilung der poli- 
zeilichen Genehmigung von dem Nachweise des Yorhandenseins 
ausreichenden Tiinkwassers abhiingig macht, nicht etwa 
ausFeuersicherheits- und gcsundheitspolizeilichen Rucksichten 
besser daliin zu erweitern sein moclite, dafs bei jedem neu 
zu erbauenden Wohnhause das erfoiderliche Trinkwasser 
niclit in allzu weiten Entfernungen, jedenfalls aber niclit 
iiber 150 bis 200 m weit entfernt sein diirfe.

Aus- und

(Nacli den monatlichen

Yoiksirirtseliaft und Statistik.
Einfuhr von Steinkohle, Braunkohle und  Koks im  deutschen Zollgebiet.

Nacłiweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistischen Anit.)

E i n f u li r.

1. Januar bis 30. November 1890. 1. Januar bis 30. Noirember 1895. Ganzes Jahr ,1895.

T o n : Steinkohlen Braunkolilen Koks Steinkohlen Braunkolilen Koks Steinkohlen Rrauukolilen Koks

t t
‘

t t t t t t

Freihafeii Hamburg . .
B e lg ie n ..........................
Frankreich.....................
Grofsbritaniiien . . .
Niederlande.....................
Oesterreich-Ungarn . . 
Britisch Australien

_ f

457 356,2 
20 029,3 

4 017 301,4 
66 063,8 

507 058,6 6 986 905,4

24 043,8 
238 675,2

' 47 681,8

23 248,2

469 341.9 
28 178,4 

3 616 282,1 
39 550,8 

508 884,3 
2 573,7

6 517 200,1

18 916,4 
351 353,5

27 568,9

16 217,2

507 943,4 
32027,7 

3 972 663,6 
43 915,2 

554 420,6 
2 573,7

7 181 048,7

21 630,1 
385 360,4

32 801,2

18 232,4

Aus allen Landern inges. 5 074 071,5| 6 986 919,5| 360 384,9 4 668448,4 6 517 201,6 417 509,8 5 117 356,1 7 181 050,2 416 778,5



-  83 - Nr. 2.

A u s f u h r.

Nach':

1. Januar bis 30. November 1896. 1. Januar bis 30. November 1895.

Stcinkohlen 
t

Braunkolilen

t

Koks
t

Stcinkohlen 

t

lirauukohlen 

t

Koks

t
Steinkohlen 

t

Ganzes Jahr 1895.

Braunkohlen

t

Koks
t

Freihaten Hamburg 
Kelglen . . . .  
Danemark . . .
Frankreich . . .
Grofsbritannien 
Italleii . . . .  
Niederlande. . .
Oestcrreich-Ungarn 
Iluisland . . . .  
Scliweden . . .

Schweiz . . . .
C h ilo .....................
Norwegen . . .
Brltisch Australicn 
Spanicn . . . .  
Mexiko . . . .

159 436,7 
845 528,2
14 322,9 

582 112,0
23 686,1
15 366,4

3 196 323,2
4 595 217,5 

239 208,5
15 924,0 

760 752,3 
3 168.5

13 623,8

6 332,9 
216 513,9 
12 344,0 

781 284,7

22 057,5 
127 162,9 
494 302,3 
182 842,4
23 736,3 
72 572,1

U 027,5 
37 812,0

112 336,1 
694 659,7 

9 417,4 
523 126,4 
21 985,3 
20 218,9 

3 047 751,7 
3 905 238,7 

178 447,3 
14 739,2 

675 892,5

17 182,7

15 176,3 
319 956,9 
11 013,6 

834 221,9

19 199,5 
111 193,2 
511835,1 
132 403,7
20 012,9 
64 515,5

9 179,5 
37 952,5 
2 317,5 
1 487,5

117 702,0 
782 722,6 
10 898,1 

577 418,9 
24 275,3 
21 532,0

3 457 397,1
4 380 395,7 

199 134,5
16 090,2 

749 843,1

18 135,9

7 873,0 
346 197,6 
12 256,1 

907 926,1

21 739,5 
122217,4 
555 990,8 
143 658,3 
20 855,9 
72 202,3

9 479,5 
43 637,5
3 667,5
4 172,5

Nach allen Liuidcrii insges. |10475 834,2 14 461,4 2 029 877,5| 9 217 289,9 17 809,2| 2 107 530,2|10360 837,8 18 813,9|2 293 327,6

-Englischo Kohlonoinfuhr in  Hamburg. 

Dezember wurden nach Ilan.biirg cingefUhrt:
lin Monnt

Newcastle 
Śunderland 
llumber . . . .  
Schottland
Boston u. Kings Lynn 
West- Hartlepool .
Wales.....................
Gaskoke . . . .

18 170 t gegen 52 185 t in 1895
7 808 t 

12 266 t 
25 207 t
3 865 t 
2310 t
4 201 t 

566 t

10 786 t 
37 614 t 
45 513 t
5 935 t 
2 120 t
6 488 t 
1 480 t

1895
1895
1895
1895
1895
1895

1895

74 393 t gegen 162 121 t in 1895
Westfalen 105 655 t 97 294 t ,, 1895

zusammen ISO 048 t gegen 259 415 t in 1895 

Die Gesamt-Zufuhren von 1896 stellen sieli zus. vo»:

Newcastle 
Śunderland 
llumber . 
Schottland . . .  
Boston u. Kinga Lynn 
West-Hartlcpool 
Wales . . . .  
Ci lider . . . .

589 413 t gegen 565 642 t in 1895 
211 498 t „ 181 911 t „ 1895

349 458 t 
427 919 t

287 482 t 
516 094 t 
88 652 t 
29 404 t 
62 785 t 

U  448 t

a
»

79 474 t 
19 344 t 
50 06S t 
10 560 t

1895
1895
1895
1895
1895
1895

1 796 776 i! 
1 410 809 t

1 684 376 t „ 1895 
1 298 262 t „ 1895Westfalen

zusammen 3 207 585 t geg. 2 982 638 t „ 1895

Es kamen somit im Dezember von Grofsbritannien 
87 728 t weniger, von Westfalen 8361 t mehr heran, im 
ganzen alao 79 367 t weniger ais in derselben Periode 
des Vorjalires.

Der bedeutende Riickgang in den Dezember - Zufuhren 
ist durch den Streik der Hafenarbeiter verursacht. Unter 
demselben hatlen in erster Linie die englischen Kohlen zu 
leiden, da die Arbeiter am Kirclienpauer - Quai, an der 
Sternschanze und Balinhof III, woselbst die westfiilischen 
Kohlen geliisclit werden, sich dem Streik nicht anschlossen.

Die liolileu-Schauerleute oder sog. „Schwarzen" liaben 
durch ihren Einlritt in den Streik iliren ^weifsen" Kollegen 
nur geschadet, indem auch sie von den ohnehin geringen 
Streikfonds zelirten. Sie haben 100 000 ^ l . an Arbeitslolm 
verloren und dadurch nicht nur sich selbst und ihre 
Pamilien, sondern auch manchen Kleinhiindler und

Gewcrbelreibenden aufs iirgste geschiidigt, aufserdem aber 
dem Kohlen-Import, von dem sie doch .aucli leben sollen, 
einen schweren Schlag versetzt.

Nur durch aufserste Anstrengung gelang es, den Vertrieb 
von Kohlen an Kleinliiindler aufreclit zu erhalten. Es hal 
di elit davor gestanden, dafs das Geschiift dieser Leule, die 
auf tiiglichen Bezug von Kohlen angewiesen sind, zum 
Stillstand kam, und somit eine lteihe von Handlem, die 
nur durch grofsen Fleifs und Sparsamkeit ihreu Lebens- 
unterhall erwerben konnen, ruiniert waren.

Im Laufe des Dezember wurde an versehiedene 
Interessenlen ein Cirkular verteilt, welchcs neue Satzungen 
fiir die Kohlentriiger forderte. Ueber diese Forderungen, 
die von einem absoluten Mangel an Sachkenntnis zeugen, 
zu unterhandeln, war ausgeschlossen, da erstens die unter- 
zeichneie Lólin-Komniission liberhaupl nicht aufliudbar war, 
und ferner, da die Kohlentriiger sich solidarisch mit den 

Hafenarbeitern erklart hatlen und somit ilire Lohn-Ausprtiche 
nur gleichzeitig mit denjenigen der anderen Arbeiter hatten 
behaudelt werden konnen.

Obgleicli nun kein Arbeitgeber diesen neuen Tarif an- 
eikennen konnte, und obgleicli demgemiifs die samtlichen 
Kohlentrager die Arbeit liiitten einstellen miissen, haben 
dieselben nur einzelne grofsere Firmen herausgesucht und 
iiber diese eine Art Sperre verhangt, wahrend sie in anderen 
Geschąften, trotzdem dieselben den Lolin - Tarif nicht an- 
erkannten, ruhig weiter arbeileten.

Im ganzen Jahre sind, wie obige Aufstellung zeigt, 
von Grofsbritannien und Westfalen zusammen ein Plus von 
224 947 t oder 8 pCt. gegen das Vorjahr eingefiihrt.

Diese grofsen Quantitiiten sind in fast allen Sortcn, mit 
Ausnahine von doppelt-gesiebten Nufskohlen, wahrend des 
Jahres ziemlich glatt abgegangen ; doch ist leider die Gestaltung 
unseres Marktes nach und nach eine derartige geworden, dafs 
auch unter den guiisligeren Bedingungen des vorigen Jahres 
die Yerdienste der Importeure kaum noch lohnend ge- 
wesen sind und auch die Zwischenhand wenig glanzende 
Ilesultate aufzuweisen halte.

Die scharfe Konkurrenz zwischen dem westfalischen 
Syndikat und den Irnporteuren englischer Kohlen einerseits 
und andererseits der Wettbewerb der letzteren untereinander 
haben die Preise auf ein Niveau lieruutergedrUckt, das 
trotz der billigen Seefrachten und der niedrigen Kohlen-
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preise driiben, bei selir vielćn grofsen Geschiillen einen 
Nutzen uberbaupt nicht mehr liefs. Der Streik liat den 
ohnehin schon geringen Jabrcs-Verdienst auf ein Minimum 

zusamtnenschrumpfen lassen.
Ob der jetzt gegriindete „Verein der Importeure eng- 

lischer Kohlen" imstande sein wird, wcnigstens die iirgsten 
Mifsstiinde in der Konkurrenz der Importeure unlereinander 
zu beseitigen, mufs die Zeit lehren. Einen wesentlichen 
Nutzen bat derselbe jedenfalls schon gebracht, indem endlich 
feste allgemeine Verkaufsbedingungeu durch den Verein 
geschatTen sind.

Flursfrachten waren wiihrend der ganzen Saison aufser- 
ordentlieti billig, und ist der Jahres-Durchschnitt weit 
unter dem niedrigsten, den wir je gehabt haben, geblieben.

Industrie und Schiflahrt haben fast iiberall einen ge- 
waltigen Aufschwung genommen, und ist die Frage nach 
Kohlen daher eine bedeutcnd bessere ais vor 12 Monaten; 
infolgedessen hat sieli der Kohlenmarkt in Deutschland 
und England im Laufe der letzten Monate entschieden 
befestigt und da auch Seefrachten nicht unwesentlich ge- 
stiegen sind, so werden wir in 1897 mit hoheren Preisen 
zu rechnen haben, ais im Vorjahre.

(Mitgeteilt von 11. W. Heidmann, Hamburg.)

Wcstfiilischo Steinkohlen, Koks und  Briketts in 
Ham burg, A ltona, Harburg etc. Mitgeteilt durch 
Anton Giinther in Hamburg. Dic Mcngen westfiilischer 
Steinkohlen, Koks und Briketts, welche wiihrend des 
Monats Dezembrr 1896 (1895) im hiesigen Verbrauchsgebiet 
laut amtlicher Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen & 1000 kg

1896 1895
In Hamburg P l a t z .......................... ..... . 04 065 54 007,5
Diirchgangsversand nach Altona-Kieler Balin 36 258 30 192,5

„ „ Łiibeck-Hamb. „ 10 483 8340
„ „ Berlin-Hamb. „ 4 849 4 753,5

Insgesamt 105 655 97293,5
Durcligangsversand auf der Oberelbe nach

Berlin.......................................................... 1710 1 317,5
Zur Ansfulir wurden verladen . . . . 2 210 2 827,5

Yereinc und Yersaiiimlungen.
Genor al-Versammlungon. W c r s c h e n - W ę i fs e u - 

f e I s e r B r a u n k o li 1 e n - A k t i e n gc s e 11 s c h a f t i n W e i fs e n - 
fels a. S. 12. Januar 1897, nachmittags 3 ’/2 Uh r, im 
Kestaurant „Zum Bad" in Weifsenfels a. S.

Deutsch-Oesterreichische Mannesmann- 
roh ren-Werke, Berlin. 14. Januar 1S97, nachm. 
2 '/2 Uhr, im Sitzungssaale der Deutschen Bank zu Berlin, 
Behrenstr. Nr 9.

Bęrgbau - G es e 11 schaft „H o l l a n d " ,  W a 11 c n - 
scheid. 15. Januar 1897, nachm. 3 Uhr, im Hotel 
Hartmann (Berliner Hof) in Essen-Ruhr.

Aktien - Ges ellsc haft Steinkohlen - Berg werk 
Nordstern, Essen. 16. Januar 1897, nachm. 3 Uhr, 
im Berliner llof (Hartmann) zu Essen a. d. Ruhr.

Rosi tzer Brau n koh 1 en werke, Akiien-Gese11scli aft 
i n Rositz. 23. Januar cr., 5 Uhr nachm., zu Berlin, 
Hotel Kaiserhof, Eihgang Willfelmstrafse.

B r a u n k o h I e n a b b a u - G e s e 11 s c h a f t M a r i e n g r u be 
bei Meuselwitz i. Li'qu. 25. Januar d. J ,  vorin.
10 Uhr, in der Restauration zur Stadt Gotlia in Altenburg.

Marktberichte.
Borso zu Dusseldorf. Amtlicher Prcisbericht vóir.

7. Januar 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- und 
Flammkohlen : a. G,askohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 .JC., b. Generatorkohle 10,00— 11,00 .Jl., c. Gas-
flaminforderkohle 8,50 — 9,50 JL. 2. Fettkohlen: a. FiSrdcr- 
kohle 8,30—9,50 >Jt., b. melierte beste Kohle 9,50 bis
11,50 c. Kokskohle 7,60 — 9,00 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8.00—9,50 t/H., b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,00 — 15,50 . /C.,

b. Hochofenkoks 13,00 Ł/2., c. Nufskoks ■ gebr. 15,00 
bis 16,00 *•/£. 5. Briketts 10,00 — 12,00 B. Erze: 1. Iloh- 
spat 10,80-11,40^/if.,2. Spateisenstein, gerost. 14,40— 16„/C , 
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0,00 — 0,00 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,50 .,/ć.,

5. Rasenerze franco 0,00—0,00 C. Roheisen:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 65,00
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheiniscb-
westlalischc Marken 58 — 59 b. Siegerliinder Marken
58— 59*) *y<;., 3. Stahleisen 59— 60 ^ . , * )  4. Englisches 
Bessemereisen ab YerschiffUngshafen 0,00 ~/ć., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Jludela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 ^/ć.,
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 7. Thomaseisen frei
Verbrauchsstelle 60,80 8. Puddeleisen Luxemburger

Qualit;it 48,80 ^'C., 9. lingi. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
61.00 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab
I.,uxeinburg 54,00 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
67.00 /̂t.y 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 ,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 6 0 ,0 0 ^ ., 14. Deutsches 
Hamatit 67,00 15. Spanisches Hiimntit, Markę Mudela,
ab Ruhrort 74,00 J /i. D. Stabeisen: Gewohuliches Stab- 
eisen 131 — E. Bleche: 1. Gewohnliche Blcche
aus Flufseisen 132,50 — 137,50 2. Kesselbleche aus
Flufseisen 152,50 . /ć , 3. Kesselbleche aus Schweifs-
eisen 177,50 J l , 4. Feinbleche 145— 1 5 5 ^ . F. Draht:
1. Eiseuwalzdraht 0.00 dL, 2. Stahlwalzdraht 0,00 ofL.

Kohlen- und Eiseumarkt sind fest, die Preise fiir Kohlen 
steigend. Die nachste Borsenvcrsammlung findet. statt 
Donnerstag, den 21. Januar, nachmittags von 4 bis 5 Uhr, 
in der stiidtischen Tonhalle.

Der Zinkmarkt im  Jahre 1890. Yón Paul Spe i e r 
(Breslau). Rohzink.  Im Vergleiche zu den voran- 
gegangenen zwei Jabren ist der Verlauf des Zinkgeschiifts 
in 1S96 ais recht giinstif; zu bezeichneu. Der allgemeine 
wirtscbaftliche Aufschwung, der besonders in der Berg-, 
Hutlen- und Maschinen-Industrie zuin Durchbruch kam, 
ubte entsprechende Ruckwirkung auf den Konsum des 
Metalls, sodafs die Produktion schlanke Unterkunft fand 
und die Preise aufsteigende Richtung iichmen konnten. 
Es war besonders eharakteristiscb fiir die Lage des Marktes, 
dafs namentlich im zweiten Semester prompte Ware stets iiber- 
aus knapp war und dafs die Diirchschiiittsnotiz im 4. Quartal 
sieli hoher stellte, ais in dem vorangegangenen Quartal.

Die Preisbewegung bei den schlesischen Marken war 
im Januar 14,25 — 14,15— 14,40 c F e b r u a r  14,75 — 
15,00— 14,80 Miirz 15,00— 15,10— 15.20 ^C .,
April 15,90— 16,00 J t ., Mai 17,50— 17,30— 17,60.^., 
Jim i 17,80— 18,00 .>/£., Juli 17,30— 17,60— 17,50 ^ . ,  
August 17,00— 17,20— 16,90 ^ . ,  September 16,40— 
16,25— 16,50— 17,00 ^ . ,  Oktober 17,00— 16,50 —

*) Mit Fracht ab Siegen.
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10 ,8 5 ^ ., Novembor 17,00— 17,50— 17,75— 17,60 
Dezember 17,40— 17,60— 17,80 „/C. die 50 Kilo frei 
Waggon Breslau.

Die englisohen Notierungen, welche zu Beginn des Jalires 
mit 14 7Ż. 12 s. 6 d. einsetzten,. erreicliten ihren Ilohepunkt 
im Juni mit 18 L . 15 s. und schliefsen mit 17 L. 17 s. 6 d. 

Es steilte sieli der oberbergamtliclie Preis die 50 Kilo

1892 1893 1894 1895 1896

1. Quartal . . 20,— 16,— 14,50 12,50 13,50

2. Quartal. . . 21,— 16,— 14 ,- 13,— 15,50

3. Quartal . . . 19,— 16 ,- 14,— 13,50 15,50

4. Qnartal . . ■ 1.7,— 15,50 13,— 13,50 16,—

Die elektrolytische Zinkgewinnung blieb in den bis- 
lierigen engen Grenzen und wurde in Schlesien nur von 
der Selilesisclien Aktien-Geiellscliftft fiir Bergbau und Zink- 
hiitten-Betrieb elektrolytisches Ziuk dargestellt. Der letzte 
Preis dafiir mit einem Gebalt von 99,98 pCt. Zink und nur
0,01 bis 0,03 Blei steilte sieli auf 24,50— 25,50 ^/ć. 
die 50 k frei Waggon Breslau.

Bei der europiiisclien Zinkproduklion sind in Polen, 
Oesterreich, Rheinland und England wesentliche Ver- 
iinderungen nicht zu vermerken; die Produktion ist daselbst 
annaliernd gleicii geblieben, wiilirend fiir Schlesien ca. 3000 t 
und fur Belgien ca. 10 000 t mehr entfallen. Das Plus 
in Belgien kommt hauptsachlich auf das Konto derVieilIe 
Monlagne. In Schlesien betrug die Produktion nacli der 
Statistik des Oberschlesisclien Berg- und lliittenmiinnischen 
Vereins in den ersten 9 Monaten 72 900 gegen 70 617 l 

im gleiclien Zeitraume des Vorjałires.
Die amerikanisohe Zinkproduklion betrug im 1. Semester 

38 921 short tons und blieb trotz dieser eriniifsigten 
Produktion am 1. Juli mit 7003 tons in Bestand, welche 
grofstenteils vom Juli bis Oktober naoh Europa abgestofsen 
wurden. Anfang November vollzogsich alsdann ein Tendenz- 
umschlag bei stark anzielienden Coursen, welche in New- 
york iiber Paritiit London stehen.

Am Empfange waren in den 11 Monaten des Jahres 
liauptsiiohlich beteiligt in Doppelcentner: Grofsbritannien 

203 324, Oesterreich-Ungarn 150 208, Rufsland 49 308, 
Krankreich 46 285, Niederlande 18 931, Italien 14067, 
Belgien 10 132, Scliweden 6102, Japan 5363.

Zinkbleche.  Das Gescłiaft war im allgemeinen 
befriedigend. Die Preise standen im richtigen Yerhiiltnis

zu den Rolizinkpreisen. Zur Zeit ist die Nachfrage der 
Jalireszeit entsprechend ruhiger und ist die gcgenwiirtigo 
Notiz 40,50 is/l. die 100 k Grundpreis frei Oberhausen. 
Den Verkauf fiir die koalierten Werke bewirkt nach wic 
vor das Verkaui's-Kontor der Schlesischen Aktien-Gesellscliaft 
fiir Bergbau- und Zinkhlitten-Betrieb in Berlin. In Oesterreich 
kam in Budapest das neu erbaute Walzwerk in Betrieb.

Exportiert wurden in den ersten 11 Monaten u. a. in 
Doppelcentnern: nach Grofsbritannien 60092, Italien 12429, 
Japan 11 858, Diinemark 11711, Niederlande 6616, 
Scliweden 7188, Oesterrcich-Ungarn 7167, Norwegen 5324, 
Sohweiz 3540, Rumanien 3642, Britisch-Ostindien 2514.

Zinkstaub  (Poussibre). Die Nachfrage war recht 
rege, doch boten die erreicliten Preise wenig Reehnung. 
Selir lebhaftes Geschiift bei lohnendere Notierungen ent- 
wickelte sich im 4. Quartal, da bald nach der Priiśidenten- 
walil Amerika belangreiche Ordres sandte und auch die 
Konsumenteu am Kontinent mit griifseren Auftragen hervor- 
traten. Da Bestiinde weder hier nocli in Belgien vorhanden, 
diirfte fiir niichste Zeit bei weiter anlialtender Frage die 
Preistendenz sieli behaupten kiinnen. Die Produktion in 
Schlesien belrug ca. 15 000 Doppelcentner.

Am Empfange waren hauptsachlich beteiligt: Skandinavien, 
England, Spanien, Italien, Indien, Japan und die Vereinigten 
Staaten von Nordamcrika.

Cadmium. In diesem Metali blieb bis Mitte Miirz 
ruhiges Geschiift zum Preise von 600 bis 675 <JL die 
100 kg. Von jenem Zeitpunkt an steilte sich plotzlieh, 
hąryorgerufen durch eine neu angewandte Aluminium- 
Legierung iiberaus starkę Nachfrage ein und avancierte 
die Notiz in kurzeń Intervallen sprungweiBe.

Bei anlialtender Frage nacli grofsen Quantitiiten wurde 
znletzt je nach Quantmn, Qualitiit und Termin 1400 bis 
2000 die 100 kg bezahlt. Mehrere Hlitten, die friiher 
die Produktion ais unlohnend eingeslellt, nalimen dieselbe 
wieder auf; auch aus cadmiumhaltigen RuckstiŁnden wurde 
mehrfach das Metali dargestellt. Ein erhebliclierProduktions- 
zuwaclis erseheint indes ausgeschlossen, da hochprozentige 
cadmiumhaltige Erze nur verhaltnismafsig wenig vorkommen. 
In Schlesien betrug die Produktion in den ersten 9 Monaten 
8086 gegen 5113 kg im gleiclien Zeitraume des Vorjahres.

Die Ein- und Ausfuhr Deutsclilands betrug in Doppel- 
Centnern:

Pi i n fu  h r A u s f u h r

1895 1896 1895 1890
Nov. Janu»r-Nov. Nov. Januar-Nnv. Nov. Januar-NoT. N o t . Januar-NoT.

Kohzink . . . . . . . .
B r u e h z in k .....................................
Zinkbl«fohe.....................................
Zinkerze ..........................................

| 15 272
120 

18 415

156 588
1060 

236 268

9 447 
676 
152 

14 002

147 134 
6 077 
1 754 

183 129

j 47 607
13 049 
23 842

526 895
141 172
274 680

44 071 
1933 

17 015 
33 447

519 887 
19 859 

147 976 
342 127

rranzosischor Kohlonmarkt. Die Lage des fran- 
z.osischen Kolilenmarktes blieb wiilirend der letzten Wochen 
andaiiernd fest. Hausbrandkohlen Hnden im Nord und 
Pas-de-Calais regen Absatz und die im Laufe des Sommers 
angehiiuften Lager werden in kurzer Zeit vi5llig yersehwinden.

Infolge der gtiten Lage der Eisenindustrie sind Industrie- 
kohlen nicht vorriitig und erfahren die Preise derselben 
bei neuen Abschlilssen eine Steigerung von 0,50 Frcs. und 
fiir bessere Qua1itilten sogar 1 Frcs. per Tonne. Die Preise 
auf dem Pariser Maikt haben durch die Vereinigung der 
Kohlenhiindler im vorigen Winter ilire bisherige Hohe bei-

behalten und ist der Absatz ein vcrhaltnismafsig gUnstiger. 
Im Loire-Bezirk sind kaum Veriiiiderungen zu verzeichnen. 
Abgeselien von Koks und Briketts, die fortwiihrcnd eine 
rege Abnahme fiiiden, sind die anderen Kohlensoiten in so 
grofsen Mengen vorhanden, dafs an eine Raumung der Liiger 
nicht zu denken ist.

Der Durchschnittspreis in Koks der Werke des Comploir 
de Longwy stellt sich auf 20,77 Frcs, fiir das erśle 
Halbjalir 1896 und auf 21,21 Frcs. fiir das drilte Quartal
1896.
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Die statistischen Zusammenstellungen iiber die Ein- und 

Ausfuhr von Kolilen und Koks wiihrend der 9 eraten 
Monate der Jatire 1894, 1895 und 1896 ergebęn folgendo 
Resultate:

Kohlen-Einfuhr.

England . . . .  
Belgien . . . .  
Deutschland . 
Andere Liinder .

1896
t

3 206 880 
2 662 060 

469 020 

2610

1895
t

3 097.680 
2 834 550 

408 990 
3 450

1894
t

3 084 270 
2 728 710 

476 410 
1 690

Summa 6 340 570 

Koks.

6 344 670 6 291 080

Belgien . . . . 421 370 320 790 349 850

Deutschland . 620 090 726 260 757010

Andere Liinder . 7 450 5 610 10 800

Summa 1 048 910 1 052 660 1 117 660

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

Belgien . . . . 298 720 300 500 241 280

Italien . . . . 9 920 14 140 22 350

Schweiz . . . . 165 800 144 760 150 120

TUrkei . . . . 4 650 4 440 7 430

Aegypten . . . . — 250 290

Algier . . . . 4 040 8 080 9 980
Andere Liinder . 115 200 118 580 131 700

Fremde Schiffe . 310 — —

Franzosische SchitTe 165 930 — —

Summa 764 570 590 750 563 150
K o k s .....................  40 050 57 440 34 900

Die Preise stellen sich zur Zeit wie folgt:

Nord und Pas-de-Calais. Zechen von Marles.

24,50 Frcs.

Fijrderkohle 50 pCt. . . 19 ,- »
» 30 „ . . 17,50 »

Feinkohle 4 cm . . 12,50

» 2 }) . . . 11 ,-

Loire-Bezirk. Zechen Roche-Molitre.
Stiickkohle iiber 120 mm . 26,— Frcs.

Niisse I. Qual.................... 21,50 »
Forderkohle fiir Fabriken ♦ . • 15,— »
Gesiebte 30 mm . 14,50 »
Malbrough 50 pCt. Grus . 19,— »
Koks gewaschen, 8— 9 pCt. Asche . 27 ,-

„ II. ,Qual................... . . . . 25,—

Die Wasserfrachten pro Tonne von Saint-Ghislain, Anzin 
und Lens nach unten angegebenen Bestimmungsorten stellen 
sieli zur Zeit folgeudermafsen:

Saint-Ghislain: Paris 7,00 Frcs., Rouen 7,00,
Eibeuf 6,90, Douai 1,65, Cambrai 2,20, Harn 3,40, 
Poronne 3,75, Saint-Quentin 3,00, Chauny 3,30, Compifcgne 
4,75, Soissons 5,20, Saint-Omer 3,10, Dunkerąue 3,10, 
Courtrai 2,30, Ypres 4,60, Bruges 3,00, Anvers 2,60, 
Gand 2,60.

A u z i n : Paris 6,05 Frcs., Rouen 6,05, Eibeuf 5,95, Amiens
3,25, Arras 2,00, Douai 1,70, Cambrai 1,50, Ham 2,40, 
Poronne 2,70, Saint- Quentin 2,45, Chauny 2,70, Com- 
pifcgne 3,50, Reims 3,40, Soissons 3.50, Lille 1,95, 
Bćthune 1,95, Saint-Omer 2,20, Dunkerąue 1,90, Calais 
2,15, Epernay 4,10, Saint-Dizier 4,50, Nancy 5,65 Frcs.

Lens (Pas de Calais): Paris 6,75 Frcs., Rouen 6,75, 
Eibeuf 6,70, Amiens 3,50,. Arras 1,75, Douai 1,20, Cambrai
2,00, Ilam 2,70, Pćronne 3,00, Saint - Quentin 2,65, 
Chauny 3,00, Compiegne 3,25, Reims 4,00, Soissons 3,90, 
Lille 1,25, Bćthune 1,00, Saint-Omer 1,30, Dunkerąue 
1,40, Calais 1,50, Epernay 4,65, Saint-Dizier 5,00, Nancy
6,25, Gand 2,55, Briissel 3,40 Frcs.

P c r s o n a I i e n.
Ehrung fiir Herrn Berghauptmann a. D. Prei- 

herrn v. d. Heyden-E.ynsch. Durch eine Abordnung 
der hoheren Beamteu des Oberbergamtsbezirkes. Halle ist 
Herrn Wirki. Geh. Ober-Bergrat und Berghauptmann a. 1). 
Freiherrn v. d. Heyden-Rynsch aus Anlafs seines am
1. Oktober v. J. erfolgten Ausscheidens aus dem Staats- 

dienste (cf. Jahrgang 1896, S. 788) dieser Tage in einer 
Urkunde nochmals der innige Dank und die besondere 
Yerehrung zum Ausdruck gebracht worden, den seine 
40jiihrige Amtsthiitigkeit in der preufsischen Bergverwaltung, 
abschliefsend mit der fast 12jiihrigen Leitung des Halleschen 
Oberbergamtes, sich liberall erworben bat. Bei der żugleich 
sich vollziehenden Uebergabe eines kunstvollen „Eliren- 
hiickels" wurde betont, dafs die Bergmiinnische Fach- 
genossenschaft Herrn Berghauptmann Freiherrn vou der 
Heyden-Rynsch auf Grund seines umfassenden Interesses und 
vollen Verstiindnisses fiir ihre Aufgaben mit Genugthuung 
ais zu ilir geliorig betrachten diirfe.

Die mit Hautreliefs geschmuckte Kiiicke ist mit dem 
Stabe durch einen Lorbeeikranz verbunden, von dem aus 
sich ein silberncs Band um den Stab windet. Dieses Band 
triigt folgende Widmung:

„Ihrem scheidenden langjiihrigen Chef, dem Koniglichen 
Berghauptmann, Wirklichen Geheimen Ober-Bergrat Freiherrn 
v. d. Heyden-Rynsch in dankbarer Verehrung gewidmet 
von den hoheren Bergbeamten des Oberbergamtsbezirkes 
Halle am 1. Oktober 1896.“

llerr Berghauptmann Freiherr von der Heyden-Rynscii 
hat ailen Geschenkgebern seinen herzlichen Dank ausge- 
sprochen und dabei seiner lebhaften Freude Ausdruck 
gegeben, ais Glied der Bergmannischen Fachgenossenschaft 
zugerechnet zu werden, indem er żugleich der Thatigkeit 
der preufsischen Bergbeamten uberaus warme Worte der 
Anerkennung widmete.

Der Bergassessor Scherer zu Bonn ist vom 10. Jan. 
d. J. ab der Kgl. Berginspektlon I in Eusdorf zur dienst- 
lichen Verwendung Uberwiesen.

Der Oberbergamtsmarkscheider Bimler zu Dortmund 
ist zuniichst bis zum 31. Marz d. J. mit der Vertretung 
des erkranklen Dozenten der Marksclieide- und Mefskunst 
an der Bęrgakademie zu Berlin, Professor Schneider, be- 
auftragt worden.

Die Bergbaubeflissenen . G ebhard t , Edelmann und 
Ludwi g aus dem Obeibergamtsbezirk Halle sind zu Berg- 
referendaren ernannt.

Der Bauinspektor Pri ismann, Mitglied der Konigl. 
Kanalkommission zu Munster, ist ais Ilulfsarbeiter in das 
Ministerium der ollentlichen Arbeiten berufen.

Dieser Nuninicr ist das jhhaltsverzeiclinis fiir den 

X X X II . Jahrgang (1896) beigelegt.
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