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Zu den neuen Yorschriften betr. Grenehnugiing zur Anlegung ron  Dampfkesseln.
Zu dem in Nr. 17 des lauf. Jahrganges (S. 319/20) 

dieser Zeitschrift abgedruckten Runderlafs des Ilerrn 

Ilandelsministers vom 25. Miirz d. J . betr. die Vor- 

priifung der Vorlagen zur Genebmigung der Anlegung 

von Dampfkesseln ist unter dem 18. d. M. ein neuer 

(B. 5472) ergangen, den wir hier im Wortlaut folgen 

lassen.

„Mein Erlafs vom 25. Miirz d. J„  den Umfang der 

tecbnischen Vorpriifung bei Anlegung von Dampfkesseln 

betreffend, hat in Kreisen von Dampfkesselbesitzern und 

Dampfkessellabrikanten vielfacb Zweifel und Bedenken 

bervorgerufen.

Ich bestimme deshalb, dafs die Vorschrift dieses 

Erlasses unter 3, Absatz 4: „Das Kesse lmauer  werk 

soli auch gegen den K a m in  und  gegen Nach- 

barkcsscl  freistelien. E i n e  leichte Abdeckung 

der Zw ischenraume  ist gestattet. Der Fuchs 

darf mit  dem Mauerwerk  der Aufeenwande in 

V e rb indung  s tehen "  sowie die Vorschriften unter

5 Absatz 2, 3 und 4 i iber die Beanspruchung  des 

Mater ia ls ,  die Beschaffenhe it  der F lammrohre 

und Mannlocher,  erst vom l. J a n u a r  1898 in 

Geltung treten und die Vorschriften unter 3 Absatz 4 

auf solehe eingemauerte Dampfkessel keine Anwendung 

finden, die nicht mit iiufseren seitlichen befahrbaren 

Feuerziigen versehen sind. dafs ferner den Verst;irkungs- 

ringen der Mannlocher auch Umbortelungen und geeignete 

Yersteifungen gleich zu achten sind.

l in  i ibrigen ist zu bemerken,  dafe bestehende 

An lagen ,  deren E inze lkesse l  n icht  durch 

Zwischenraume von e inander  ge t renn t  s ind ,  

durch  die Vorsc.hriften unter 3 Abs. 4 auch 

dann n ich t  ge troffen  werden so l len ,wenn  neue 

Kessel an Stel le alter e ingewechse lt  werden 

oder die D ispos i t ion  und Kons t ruk t ion  des 

Yorhandenen D amp fkesselgebaudes bei Ver- 

griifeerung der Kesse lzah l  die Ano rdnung  der 

Zw ischenraume un thun l ich  erscheinen liifst.

Auch ermacbtige ich die Priifungsbeamten. von der 

Vorsehrift unter 2 Absatz 2 iiber die Wasserstands- 

Yorricbtungen Ausnalimen zu gestatten, wenn die An

ordnung in einzelnen Fallen (wie z. B. bei fahrbaren 

Kriihnen u.s.w.) besondere Schwierigkeiten bereiten wiirde.

Ich ersuche Sic, die Gewerbe-Aufsichtsbeamten ent- 

sprechend zu benacbrichtigen und fiir geeignete Yer- 

offentlichung dieses Erlasses Sorgc zu tragen.

Abschrift einer am heutigen Tage an verschiedene 

Dampfkesselfabrikanten und Dampfkesselbesitzer er- 

lassenen Yerfiigung fugę ich zu gefalliger Kenntnis bei.“

Die im letzten Absatz genannte Verfiigung ist an 

die Ycrschiedenen Beschwerdefiihrer ergangen und hat 

folgenden Wortlaut:

„Abschrift meines heutigen Erlasses an die Kiiniglichen 

Regierungs-Priisidenten iibersende ich Ihnen auf die Ein- 

gaben vom 7. und 8. d. Mts. mit dem Bemerken, dafe
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ich mit Riicksicht auf die Sichcrheit des Dampfkessel- 

betriebes, den Schutz der Arbeiter bei der Reinigung 

der Dampfkesscl und der Kesselpriifungsbeamten bei 

der Befahrung der Feucrziige die unter 3 Absatz 4 

meiner Yerfiigung voin 25. Marz d. J. gegebenen Vor- 

sehriften iiber das Kcsselmaucrwcrk nicht aufzuheben 

vermag. Ebcnsowenig kann ich in eine Aenderung der 

ais Grundlage fiir die statistische Berechnung der Dampf- 

kessel getroifencn Bestimmung iiber die Beanspruchung 

des Materials (5, Abs. 2) willigen, weil vermieden 

werden mufs, dafs der Priifungsbeamte bei Untersuchung 

der Kessel iiber die Sorgfalt der Arbeit oder die Be- 

schaffenheit des Materials ein Urteil abgiebt, und weil 

die Eińschrankung der Hamburger Normen (Vergl. I, 

Abs. 2 der Ausgabe von 1896) auf eine spezielle Art 

von Niihten Berufungen herbcifiihren konnte.

Lafst sich in Einzelfallcn der Nachweis iiber Vcr- 

wendung besonders guten Baustoffs und aufsergcwijhnlich 

sorgfaltiger Arbeit fiihren, so Stelle ich anlieim, Aus- 

nahmen von der Regel bei mir zu beantragen.

Dic Bestimmung beziiglich der Flammrohre (5, Abs. 3) 

ist lediglich infolgc des Erlasses vom 23. September 

187:' iiber diesen Gegenstand aufgenommcn.

Die Yorschrift beziiglich des Wasscrstandcs ist bereits 

durch Verlugung vom 25. Januar 1879 gegeben und 

nur der Vollstandigkeit wegen wicderholt. Dem Gesuchc, 

das Mafs des Wasscrstandcs bestimmt festzusetzen, 

vermag ich nicht zu entsprechen, weil die Beanspruchung 

der Kessel gleicher Grofse, sowie die Dampfentnahme 

je nach der Art des Betricbes innerhalb zu weiter 

Grenzen -wechselt und deshalb die zweckmafsige Be- 

atimmung des Minimal-Wąsserstandeś dem pflichtmafsigen 

Ermessen des Priifungsbeamten zu iiberlassen ist. Ich 

bemerke noch, dafs dic Einwirkung auf Ilochlegung der 

Speiscrohrleitung sich naturgemafs auf dicjenigen Kessel 

besehranken soli, fiir dic dicse Einrichtung sich einpliehlt.

Den Termin der Einfuhrung der Kcsselanweisung 

vom 15. Miirz d. J . nachtraglieh hinauszusehieben, liegt 

kein Grund vor. “

Nach dem letzten Absatz ist davon abgesehen, den 

Termin fiir die Einfiihrung der gesamten Vorschriftcn 

hinauszusehieben; mit den Bestimmungen des zuerst 

abgedruckten Erlasses an die Regierungs-Prasidentcn etc., 

dic in unserer Wiedergabe gesperrt gedruckt sind, ist 

zunachst den Bedenken vorgebeugt, welehe hinsiclitlich des 

planmafsigcn Ausbaues bereits disponierter Kesselanlagen 

entstanden waren und u. a. in der Eingabe der Handels- 

kammer zu Duisburg Ausdruck gefunden hatteri. (Zu 

vergl. d. Zeitschr. Nr. 19 des lauf. Jahrg. S. 366/367.)

Yerminderung 
der Unfiille durch Stein- und Kohlenfall.
Die Unfalle durch Stein- und Kohlenfall sind fiir 

sich allein die Ursache von iiber 30 pCt. der todliclien

Unfalle;' angesichts der giinstigen Ergcbnisse fiir. die 

Verhiitung dieser Unfalle im Gefolge der Untersuchungen 

der Sclilagwetter-Kommission bat die preufsische Staats- 

regierung ahnliche Arbeiten zur Vcrminderung der Un

falle durch Stein- und Kohlenfall ins Werk gesetzt. 

Zu dem Zwccke sind die leitenden Gesichtspunkto fiir 

diese Untersuchungen den Kgl. Obcrbcrgamtern mitgetcilt 

worden, die ihrcrscits die Intcressenten zur Mitwirkung 

herangezogen haben.

Wir geben hier die Ausfuhrungen des Kgl. Ober- 

bergamtes zu Bonn wieder, iiber welchc in der Sitzung 

des bergbaulichen Vcreins zu Aachen am 14. y . Mts. 

ausfiihrlieh verhandelt worden ist.

Bonn ,  den 1. April 1897.

Dic Statistik iiber dio bcim Stcinkohleńbergbau sich 

creigncnden Unfalle mit todlichem Ausgange kommt im 

letzten Jahrzehnt zu dem wenig erfreulichen Ergebnisse, 

dafs dic Zahl der beziiglichcn Unfalle des cinheimischen 

Stcinkohlenbergbaus die Zahl der beim belgischen sowie 

beim franzosischen und englischcn Steinkohlenbergbau 

sich ercignenden analogcn Unfalle nicht unwesentlieh 

iiberstcigt.

Es sind in den Jahren 1891 bis 1895 beim Stcin- 

kohlenbergbau auf 1000 Mann der Belegschaft durch- 

schnittlich im Jahre verungliickt:

In Frankrcieh ( r u n d ) .......................  0,400,

„ B c lg ie n .....................................  0,544,

„ Grofsbritannien..........................  0,645,

„ P reu fscn .....................................0,921.

Es ist nun zwar nicht zu iibersehen, dafs die 

statistischen Mcthoden der in Rede stehenden Lander 

nicht vollig zusammenstimmen, und dafs hierdurch die 

fiir Preufsen erscheinende hbhere Beteiligungsziffer eine 

teilweise Erlautcrung findet, indessen ist dics doch in 

so sehr geringem Mafse der Fali, dafs dadurch an der 

bcdaueriichen Thatsache nichts geandert wird.

In den drei preufsisehen Obcrbcrgamtsbczirken, in 

welchen Steinkohlenbergbau umgeht, sind durehschnitt- 

licli im Jalirc (beim Steinkohlenbergbau) todlich vcr- 

ungliickt:

Im Bezirke 1886— 1890 1891 — 1895

Breslau . . . . 1,128 0,948
Dortmund . . 1,054 0,870

B onn ............. 0,939 1,106

Der rheinische Obcrbergamtsdistrikt steht also leider 

am ungiinstigsten. und zwar um so mehr, ais die Zahl 

der beziiglichen Unfalle hier seit 10 Jahren (allerdings 

mit gcwissen Schwankungen) im Steigen begriffen ist.

Von den bcim preufsisehen Steinkohlenbergbau sich 

ercignenden todlichen Unfallen werden nicht weniger ais 

37 pCt., also mehr wie cin Drittteil, durch Stein- und 

Kohlenfall herbeigefuhrt. Um eine Besserung herbei- 

zufiihren wird man also in erster Linie bestrebt sein 

miissen, die geeignetsten und wirksamsten Mittel zur
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Beseitigung rosp. Vermindcrung gerade clicscr Uiifiillo 

aufzusuchen und anzuwenden.

Oline Zweifcl ist anzunehmen — und auch der Ilerr 

Minister fiir Handel und Gewerbe schliefst sich dem 

a a —, dafs sich die hohe Zahl der. Verungluckung durch 

Stein- und Kohlenfall bciin preufsischen Steinkohlcn- 

bergbau zum Teil durch dic nicht gentigend verbreitete 

Kenntnis der Ursachen dieser Unfalle erklart, und dafs 

die Erweiterutig und Verbreitung solcher Kenntnis zur 

Vcrmeidung der Unfalle wesentlich beitragen wird.

In diesem Sinne hat der Herr Minister fiir Handel 

und Gewerbe beschlossen, fiir dic einzelnen Steinkohlcn- 

bergbaubezirkc Preufsens (Oberschlesien, Niederschlcsien, 

Ruhrbezirk, Aachcncr Bezirk und Saarbrucken) je eine 

Kommission Sachverstandiger zu berufen, deren Aufgabe 

es sein soli, dic Ursache der in Rede stchenden Un- 

fallc an der Hand der Erfahrungen des In- und Aus- 

landcs sowie durch eigene Anschauung zu untersuchen 

und ctwaige Vorschlage zur Verliiitung dieser Unfalle 

zu maclien.

Vorlaufig — und vorbehaltlicli endgiiltiger Ent- 

schliefsung — ist die Zahl dor Mitglieder dieser Kom- 

missionon beim Ruhrbezirk auf zclin, beijedem der anderen 

vier Bezirke auf ftinf Personen projektiert, unter denen 

Staatsbergbeamtc, Privatbergbeamle und Grubenbeamte 

oder Arbeiter vertreten sein sollen. Sofern Arbeiter be

rufen worden, wiirden dazu in orster Linie die nach 

dem Unfallversicherungsgcsetze zur Teilnahme an den 

TJnfalluntcrsuchungen berufenen Bevollmiichtigten der 

Knappschaftskassen und dic Vertreter der Arbeiter in 

den Schicdsgerichtcn in Frage kommen.

Fiir die Arbeitsthiitigkeit der Kommissioncn hat der 

ILcrr Minister ein Programm entwerfen lassen, welchcs 

wir hier abschriftlich beifiigcn; es soli jedoch die end- 

giiltigc Entschliefsung iiber dies Programm sowie iiber 

Zusammensetzung der Kommissioncn und iibęrhaupt iiber 

alle Einzelhcilen des Yerfahrens vorbelialten bleiben.

Wir sind dabei vcranlafst, uns gutachtlich zu aufsern, 

dazu vorab den dortigen Vcrein und dic Bergwcrks- 

direktion in Saarbrucken zu horen und richten an Sic 

das Ersuchcn, die sehr wichtigc Angelogenheit in ernstestc 

Erwiigung ziehen zu wollen. Der Mitteilung der dabei 

sich ergebenden Resultate und Vorsclilagc diirfen wir 

baldigst (wenn irgend tliunlich binnen spiitestens vier 

Wochen) entgegen sehen. '

E 1 1 1 w u r f

zu einem Programm fiir d ic  Untersuchungen 

der Stein- u n d  Koh len fa l l  - K o m m iss i  o n cn.

I. Stat ist ische E rm it te lungen .

1. Zusammenstellung der auf den einzelnen Gruben in 

den letzten 5 Jahren yorgekommenen tódlichen und 

schwcren Vorletzungen durch Stein- und Kohlenfall, 

iibęrhaupt und berechnet auf 1000 Mann der unter- 

irdisclicn Belegschaft jeder Grube.

2. Vertcilung dieser Unfalle auf die einzelnen Flotze.

3. Verteilung dieser Unfilllc auf die einzelnen Beiriebe 

(Aus- und Yorrichtungsarbeiten, Abbaustrecken, 

Strebstreckcn, sonstige Strcckcn, Pfeiler, Strebenusw.).

4. Verteilung dieser Unfalle nach ihrer unmittclbaren 

Veranlassung (Niedergehen eines Sargdeckels, Ilercin- 

bruch von Nach fali oder einer sonstigen Gcsteins- 

oder Kolilenwand, plotzliclier Zusammenbruch einer 

Śtrecke, eines Pfeilers oder eines Strebs).

5. Verteilung dieser Unfalle nach der Arbeit, bei welcher 

die Verungliicktcn von dem Unfall betroflcn wurden 

(beim Scliramen, Schlitzen, Ilcrcinbrechcn, Abkeilcn, 

Einladcn, bei der Forderung, beim Vcrzimmern> 

Rauben der Zimmerung usw.).

G. Verteilung der Unfalle auf die Monatc, die Wochen- 

tage und die Schichtzcit (Beginn, Mitte, Ende der 

Schiclit).

II. W issenscha f t !  i che Erm i t te lungen .

1. Zusammenstellung der im In- und Auslandc be- 

stehenden gcsetzlichcn, polizcilichen und sonstigen 

Bestimmungen iiber die Vorsichtsmafsrcgeln gegen 

Unfalle durch Stein- und Kohlenfall.

2. Zusammenstellung der im In- und Auslandc vor- 

handenen Litteratur iiber dic Ursachen dieser Unfalle 

und iiber deren Vcrliiitung.

III. Techniscl ic  Ermit te lungen .

1. Gebirgsverh;iltnisse: Zahl, Einfallcn, Machtigkcit

und sonstige Beschalfenheit der im Bau bcfindlichcn 

Flotze, Starkę der Gebirgsmittel, Beschalfenlieit des 

Hangenden und des Liegenden, Auftreten von 

Schlechten, Abliisungen, KlUfton und Sprungen, 

Gebirgs'druck, Teufe der Baue unter Tage.

2. Abbaumethode: Abbau mit vollstandigem, mit un-

Yollstandigem oder ohne Bergversatz, Gewinnung des 

Flotzes auf einmal in vollcr Machtigkeit, in einzelnen 

Biinken oder Abschnitten, mit Anstchenlassen einer 

Bank, gleichzeitiger Abbau mehrerer benachbarter 

Fliitze, Brcitc und Liinge der Abbau- oder Streb- 

strecken, Zahl und Hohe der Pfeiler oder Streben, 

Anstchenlassen von Schwcben, Beinen usw.

3. Hereińgewinnung: Hereingewinnung mit Scliiefsarbeit, 

ohne Schiefearbeit, mittels Scliramens und Schlitzens, 

Abkeilens, Ilcrcinbrechens mittels der Kcilhauc, der 

Brechstangc usw.

4. Ausbau: Art des Ausbaucs in den Strecken, Pfcilcrn 

und Streben zur Sicherung des Hangenden, des 

Liegenden und des Kohlcnstofscs; der stelien- 

gebliebenen Schwcben usw, llerstellung des Aus- 

bauos durch besondcrc Arbeiter im Scliichtlolin oder 

Gedingc, durch die Arbeiter der betreflenden Betriebs- 

punkte mit oder ohne besondere Vergutung hierfiir, 

Wiedcrgcwinnung des Ausbaus in den Pfeilcrn und 

Streben, Gestellnng des zum Ausbau nijtigcn Ilolzes 

(Ilolzmagazine unter Tage usw.).
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5. Beleuchtung: offene Lamj)en. Sicherheitslampen,

elektrisohe Lampcn, Starkę der Leuchtkraft, Abnahme 

der Leuchtkraft wahrend der Schicht.

6. Belegung der einzelnen Betriebe: auf 1 Schicht, auf

2 Schichten und im Yerhaltnis zur Breitc des 

Arbeitsstofses.

7. Aufsicht: Zahl der Aufsichtsbeamten auf den

einzelnen Schichten (Tag-, Nachtschicht) im Yer

haltnis zur Arbeiterzahl, im ganzen und nach 

Bcamtcnklassen (Steiger, Fahrhauer usw.).

IV. Prak t i sch  rerwertbarc Sch lu fsfo lgerungen 

und  Vorschli ige.

1. In technischer Beziehung (Bausystcm, Ilercinge- 

winnung, Ausbau, Beleuchtung. Bclegung, Aufsicht).

2. In polizeilicher Beziehung (Aenderung der gesetz- 

lichen oder bergpolizeilichen Vorschriften).

3. Belehrung der Grubenbeamten und Arbeiter (Ilerans- 

gabe einer Schrift, enthaltend eine gemeinverstiind- 

liche textliche und bildlichc Darstellung dcrUrsnchen 

der Unfiille durch Stein- und Kohlenfall und der 

Mittel zu ihrer Vcrhiituhg).

In der sich anschlicfsendcn Erorterung wird u. a. 

darauf hingewiesen, dafs dic deutsche Unfallstatistik im 

Vergleich zu derjenigen der erwśihnten anderen Lander 

die denkbar zuverlassigste sei und dafs daher auch die 

allgemcinen Zahlen iiber dic Unfalle beim preufsischen 

bezw. deutschen Bergbau nicht ohne weiteres mit den 

entsprechcnden Zahlen des Aushindcs yergleichbar scien. 

Dessen ungeachtct miisse man dahin streben, dic Unfalle, 

dic todlichen wic ebenso dic anderen, welche liingere 

oder kiirzere Erwcrbsunfiihigkeit im Gefolge haben, 

moglichst zu vcrmindcrn. Dafs ein Bcdiirfnis hierfiir 

vorliegc, gehe u. a. auch schon aus der Thatsache her- 

vor, dafs in bergbauliehen Kreisen wiedcrholt die Frage 

ventiliert worden sei, ob es zweckmafsig sei, aufser den 

bergpolizeilichen Vorschriften noch besóndcrc Unfall- 

Vcrhiitungsvorschriften auf berufsgcnossenschaftlicher 

Basis fiir den Bergbau zu erlassen, die dann nach 

Analogie der Unfall-Verhutungsvorschriftcn der iibrigen 

deutschen Industrie unter Kontrolie der Vorstiinde der 

Knappschafts - Bcrufsgenossenschaft erlassen und durch- 

zufiihrcn waren.

Zur Frage der Arbeitcrwohnungeii.
(Ilierzu Tafel XIX.) 

l)as lebhafte Anwachsen der Belegschaft u. a. im Ruhr

bezirk hat zu einer verinchrten Nachfrage nach ge- 

eigneten Wohnungen gefuhrt, der zu geniigen die 

Zechcn unabhangig von der privatcn Bauthatigkeit in 

erhiihtcm Mafse sich angelegen sein lassen.

Vielfach wird es dcshalb erwiinscht sein, in dem 

kllrzlich erschiencneii Werke: Das Atbeiterwohnhaus,*) 

yon Dr. II. Albrecht, mit Entwiirfen yon Professor 

A. Messcl, einen kurzgefafsten Ratgeber zu finden, der

*) Yorlag ron Rob. Oppenheim, Berlin. Preis 10 Jl.

sich auf die IIcrvorhcbung der leitenden Gcsichtspunkte 

an der Iland von Zcichnungcn bcschriinktund besehranken 

will, dancben aber weitere Auskunft durch den Ilinwcis 

auf das reichhaltige Quellcnmaterial an dic Iland giebt.

Diesem Piane folgend ist der Schwcrpunkt auf die 

tcchnische und finanzielle Seite des Baues von Arbeiter- 

wohnungen gclegt, die wirtschaftliclie und soziale aber

— ais gegcbcnc Voraussetzungcn fiir dic Inangrifl- 

nahme solchcr Bauten — kiirzer bchandelt.

Mit Rocht hebt der Verfasscr in diesem ersten Teile 

heryor, dalś das platte Land ebenso Wohnungsschwierig- 

keiten kennt, wie dic industriellen Centren sic aufweiscn; 

ihnen wirksam zu begegnen, rechtfertigen sowohl die in 

ihnen beruhenden hygicinisclien Gefahrcn wie die daraus 

drohenden sittlichen Schaden.

Ais Norm liegt den Untcrsuchungcn eine Wohnung 

von rd. 60 qm iiberbauter Fliiclie (2 Sfuben, Kiiche und 

Zubehor) zu grunde, deren Herstellung zu einem ja.hr- 

lichen Mictzins von 180—200 JL  sich frcilich an die 

Voraussetzung mafsigcr Grundstiicksprcise kniipft.

Diese ohnedies auftretende Erschwernis wird z. T. 

durch besonders driłckende Vorschriften der Bau-Polizei 

gestcigert; der Verfasscr erinnert an dic fiir die Berliner 

Vororte vorgesehene „getrennte Bebauungsart"; ebenso 

einschneidend sind fiir den westfiilischen Teil des 

Industriebezirks die Vorschriften des Ansiedelungsgesetzes 

yom 19. August 1876, deren Fortbestchcn eine kriiftige 

Entwickelung des Wohnungsbaues empfindlich beein- 

triichtigt haben.

Unter den Triigcrn der Wohnhaftmachung tritt in 

Deutschland die genossenschaftliche Wirksamkcit oder 

dic Initiative der Arbeiter vor den Lcistungen der Arbeit- 

geber vollig zuriick;*) dies gilt in erhiihtcm Mafse fiir 

den Bergbau. Es ist hier indes nicht dic Aufgabc, iiber 

dicsc YerhaltnisSc des deutschen Bcrgbaus und besonders 

des Ruhrbezirks eingehendere Daten zu geben; diese 

finden sich in grofser Yollstandigkeit in dem unten 

aufgefuhrten Werke**).

Bei der tcchnischen Seite der Arbeiler-Wohn- 

frage gilt es, den Forderungcn der Ilygicinc und Sittlich- 

kcit zu geniigen, ohne zu hohen Baukosten und damit 

driickcnden Mieten zu gclangen. Unter Annahme von 

einem Luftraum von 20 cbm im Wolin- und 15 cbm 

im Sehlafziminer fiir 1 Erwachscnen (2 Kinder =  1 Er- 

wachscncr) wiirde fiir die Normalfamilie von 5 Personen 

(3 !/2 Einheiten) 70 cbm Luftraum, d. h. bei 3 ni 

liohe der Wohnung 24 qm bebaute Fliiclie ais Mindest- 

mafs zu gelten haben, die auf Stube, Kammer, Kiiche, 

und Flur, cvcnt. noch einen Dachraum zu vcr-

*) Eine eingeliende Studie uber deren Leistungen bieleń die 
Berichte des Commissioner of Labor der Yereinigten Staaten, Building 
and Loan Associations, AVrashington 1893, The Housing of the 
Working People, Washington 1895.

**) O. Taeglichsbeck: Die Belegschaft der Bergwcrke und
Salinen im Oberbergamtsbezirk Dortmund nach der Zahlung vom 
16. Dez. 1893.
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teilcrt waren. Dic Durchfiihrung dieser Disposition ist 

im E in f a m i l i e n h a u s  mit seiner Unabhiingigkeit von 

Nachbarn verkorpert; dennoch baben sebr erhebliche 

praktische Griinde, vor allem die selir hohen Kosten 

der baulichen Anlage, ebenso wie die empfindlicben 

Wiirmcyerluste bei einem aliścitig freistehenden Hause 

bald zur Zusainmenlegung zwcier Einzelhauscr und

damit zum Zw e i fam i l i c n l i a us  gefiibrt. Ilicr werden 

dic Kiiclicn an den Aufscnseiten, die zu hcizenden 

Stuben zu jeder Seite der gemeinsamen Wand zur Ver- 

biitung von Warmeverlusten angeordnet. Eine nach 

Belieben zu verinehrende Zusainmenlegung von Wohnungen 

stets unter volliger Trennung der einzelnen Parteicn 

bictet das R e i hen haus.  Hier ist stets nocb der

Grundsatz befolgt, dafe die Riiumc nach diametralcn

Hiininelsrichtungen Fcnster haben, und somit eine

griindliche Durchliiftung gestatton.

Das Verlangcn nach besserer Ausnutzung der Grund- 

lliiche unter Beiliehaltung volliger Trennung der Parteien 

hat zum V ie r f a i n i l i  en haus gcfiilirt. Die eben be- 

sprochenc Moglichkeit der Durchliiftung erscheint dem 

Verfasser des uns vorliegenden Werkes ausschlaggebend, 

nur dic 4 Wohnungen im V ic r f am i l i e n h au s c  unter 

Anbringung getrennter Zugiinge nicht iiber kreuz neben- 

einander, sondern lieber je zwci iibereinander, selbst unter 

Vcrzicht auf Ausfiihrung von je 1 Bodenkammer an- 

zuordnen. Gerade das entgogengcsetzte System (das 

sog. Miilhausener) hat die Firma Fried. Krupp fiir 

ilire neuen Wohnungen in der Kolonie Alfredshof — 

nach ungiinstigen Erfahrungcn -mit den vorgenanntcn — 

wieder aufgcnommen, wie unten des niihcren mitgeteilt 

werden soli.

Ais uncrlafslich fiir alle Gruppcn wird die Untcr- 

kcllerung des Ilauses bezeichnet, die neben hygieinischen 

und baulichen Riicksichten wegen der Platzokonomie sich 

empfichlt; der letzte Grund gilt auch fiir die Schaffung 

von Bodcnraum; in dem Nebengebiiude werde zweck- 

miifsig auch Brennmaterial-Gelafs und Stallraum vor- 

gesehen.

Zum Fernhalten des allzu leiclit auftretenden mono- 

toncn Charakters in den Kolo ni cen sind breite Strafsen- 

ziige mit oflener Bebauungsweisc, wie Anordnung von 

freien Pliitzen, die zugleich zum Spielcn dienen, 

besonders geeignet. In Riicksicht auf die verschiedene 

Stiirke der Familien sind mehrere Typen ohnehin vor- 

zuseben. Auch mit llauscrn gleichen Grundrisses liifst 

sieli bei Anwendung verschiodenen Materials und 

wechselnder Dachformen ein lebhaftes Bebauungsbild 

erzielen.

Dic im III. Teile angestellte f i n a n z i e l l e  Er- 

i ir terung gelangt zu dem Ergebnis, dafs unter Vor- 

aussetzung solidester Ausfuhrung cin Quadratmctcr bc- 

baute Flachę kostet:

fiir massiv ausgefiihrtc, untcrkellertc und mit j ^  

Ziegelngedeckte ebenerdigcDoppelhauser bezw. > gQ _’gQ

Reihenhauser......................................................!

lur zwcigeschossige Vierfamilienhiuiser (nicht ) ^

nach Miilhausener S y s te m ) ........................... j 80—95

Zur Ergiinzung der vorstehenden Angaben werden 

hier einige Daten iiber die letzthin ausgefiihrten 

Kolonieen Alfredshof und Altenhof der Firma Fried. 

Krupp von Interesse sein. W ir entnelimen diese, wie 

die Zeichnungcn einer von der gedachten Firma uns 

frcundlichst zur Ycrfiigung gcstcllten Beschreibung.

A. Arbe i tcrko lon ie  Alfredshof .

Das Grundstiick, auf welchem nach dem vorliegendcn 

Plan nach und nach ca. 500 Wohnungen erbaut werden 

soilen, woYon z. Z. sclion etwas iiber 100 bewohnt sind, 

liegt 20 Minuten von der Gufsstahlfabrik entfernt auf 

hochgelegenem, freiem, gesundem, nach Norden ab- 

fallendem Geliinde von 197 000 qm Grofse.

Es entfallen hiervon auf frcie Pliitze, Strafsen und 

sonstige fiir besondere Zwecke zu rescrvierende Flachen 

ca. 60 000 qm, so dafs fiir Wohngrundstiickc 137 000 qm 

iibrig bleiben und auf die Wohnung durchschnittlich 

274 qin kommen.

Yergleicht man liiermit die Verhiiltnisse z. B. in 

der Kruppschen Kolonie Kronenberg, so iindet man, 

dafs dort auf die Wohnung ca. 83 qm Grundstiicks- 

grtifse kommt, somit fiir die kolonieinalsige Verwendung 

des Einfamilienhaus-Systems etwa das 3,5iachc an Bau- 

fliiche niitig ist. Man crsieht hicraus, dafs letzteres 

System trotz seiner unlcugbaren Yorziige nur da ver- 

wendbar ist, wo der Preis fiir Grund und Boden ein 

entsprechend mafsiger ist.

Mit dem Bau der Kolonie wurde im Jahre 1894 

begonnen und sind z. Z. 102 Wohnungen bewohnt, 

weitere 87 in Ausfiihrung begriflen. Es sind Ein-, 

Zwci- und Yierfamilicnhauser mit 5-, 4- und 3raumigcn 

Wohnungen. Jede Wohnung bildet cin in sich abgc- 

schlossenes Ganzes und hat ihren Eingang durch den 

zugehiirigcn Garten. Die freistehenden Einfamilicnhauser 

sind durchweg mit fiinf Raumen, wovon drei im Erd- 

geschofs, zwei im Dachgeschofs sich befinden, angclegt; 

die Doppelhiiuser (zwei zusammengebaute senkrecht ge- 

teilte Einfamilienhauser) enthalten 3- bezw. 4raumigc 

Wohnungen; ebenso die Yierfainilienhauser, welche 

kreuzweise geteilt sind. Letztere sind so angelegt, dafs 

die Langsachse nur um ein Geringes von der Nord- 

siidlinie abweicht und so beide Langsfronten und damit 

samtlichc Biiume der vier Wohnungen zeitweise von 

der Sonnc beschiencn werden. Da diese Wohnungen 

sich billiger erstellen lassen, ais solche in Doppelhiiusern, 

auch dadurch, dafs sie weniger Aufscnwande haben, 

sich leichter warm halten lassen und sonstige Nachteile 

dem System nicht anhaften, ist dessen hiiuligere An

wendung in Aussiclit genommen.
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Es hat dieses System des Vierfamilienhauses un- 

leugbar grofee Vorteilc vor dem Vierfamilienhaus mit 

iibereinander gclegtcn Wohnungen, bei welchem eine 

konscqucnte Durchfiilirung der Trennung der Wohnung 

auch in den Nebenriiumen nur mit unverhaltnismafeigen 

Opfern zu erreielien ist.

Dem liiesigen Brauch eńtsprechend, in der Kiiche 

auch zu wohnen, ist diese in den 3- und 4raumigen 

Wohnungen von entsprechcnden Ausmafeen. Das gute 

Ansehen ist dadurch erhoht, dafe die Spiilstcine in be- 

sonderen, dem Auge beim Eintritt entzogenen Spiilnischen 

untergebracht sind. Da die Bewoluier ohne Ausnahme 

eine cigene Kochmascbine besitzen, ist von besonderer 

Anlage eines den Ncbenraum event. mitheizenden Ilerdes 

Abstand genommen. Wesentlich fiir dic Disposition des 

Grundrisses ist die Lage des Abortcs. Aus sanitiiren 

Griindcn ist deren Lage aufeerhalb der Wohnung cr- 

wiinscht; eine Lage aufeerhalb des Ilauses aber un- 

bequem und zur rauhon Jahreszeit ungesund. Hier ist 

ein Mittelweg gewahlt und der Abort beinahe bei samt

lichen Typen aufeerhalb. der Wohnung neben der 

Ycranda, an einen auch den Zugang zum Keller ver- 

mittelnden Yorflur gelegt.' Bei dieser Anordnung ist es 

unmoglich, dafe Geruch sich nach der Wohnung zielit 

und doch ist der Abort sehr bequeni zu erreielien.

Die Anlage eines gcschlossenen Vorplatzes zwischen 

Veranda und Kiiche ist durch den schon oben erwahnten 

Brauch, in der Kiiche auch zu wohnen, bedingt; auch 

ist es durchweg vcrmieden, die Treppen von Keller 

bezw. Dacbgeschofe nach dem Erdgeschofe direkt in der 

Kuchę ausiniinden zu lassen, um einerseits die Keller- 

luft von Ietzter, andererseits dic Kuchendunste von den 

oberen Schlafnuiinen abzuhalten. Unterkellert ist nur 

je die Kiiche. Unter den iibrigen Gelassen ist zur 

Isolierung gegen dic Erde cinc Ziegelflachschicht mit 

Asphaltiibergufe, auf welcher die Lagerholzer mit IIolz- 

fufeboden aufliegen, angeordnet.

Im Dacbgeschofe liegen je eine bezw. zwei Dacli- 

kammern, aufserdem der geraumige Trockenboden.

In konstruktiver Beziehung ist zu erwahnen, dafe 

die Kellerdecken in Ziegel masśiy nach System Kleine 

hcrgcstcllt sind; die Aufsenwiindc der Gebiiudc, teils in 

Rohbau, teils geputzt mit Eck- und Fcnsterfassungen in 

Ziegeln sind gegen die Wetterseiten mit Isolierschichtcn 

gomauert, die Dacher mit grauen und roten Falzziegeln 

gedeekt, das Holzwerk braun lasiert.

Ilierdurch, wie durch die Abwechselung in den 

Typen und durch die Anlage von Diagonalstrafeen ist 

cin wechselvolles, an malcrischcn Durchblickcn reiches 

Bild goschalTen, welches zumal im Sommcr umrahmt 

von dcm Griin der Giirten einen frcundlichcn Anblick 

gćwahrt.

Samtliche lliiuser sind an die Wasserleitung und 

Kanalisation angeschlossen, die Strafecn durch Gas bo- 

leuchtct.

Die Abortgruben liegen vollstiindig isolicrt vom Ge- 

baude und sind in wirksamer Weise entliiftet.

Inmitten der Kolonie erhebt sich die Konsum-Anstait. 

Sie enthalt im Erdgeschofe getrennte Verkaufsstellcn fiir 

Kolonial-, Fleisch- und Manufakturwaren mit den zu- 

gehorigen Lagerraumen. Yon den Typen der Kolonie sind : 

A Einfamilienhaus, Fig. 1— 6 J

B Zweifamilienhaus, „ 7— 12 > Tafel X IX .

C Vierfamilicnhaus, „ 13— 16)

B. Dic I  n v a I i d e n k o 1 o n i c A 11 c n h o f 

vcrdankt ihre Enlstehung einer Stiftung des Herrn

F. A. Krupp, welche er anlafelich der Enthiillung des 

seinem Va(er Alfred Krupp errichteten Denkmals mit 

den Worten cinleitete:

„Das Andenken an meinen verewigten Vater, dem 

der heutige fcstliche Tag gewciht ist, mochte ich da

durch ehren, dafe ich einen von ihm lange ge.hegten 

Plan, welcher ihn noch in seinen letzten Lcbcnstagen 

bescliiiftigt bat, der Ausfiihrung niih<'r bringe. Es soli 

altcn, invaliden Arbeitern ein friedlicher Lebensabend 

verschail't werden, indem kleine Einzelwohnungen mit 

Gartehen in schiincr gesunder Lage errichtet und zu 

freier lebenslanglicher Nutzniefeung abgegebcn werden."

Zur Zeit sind 114 Wohnungen nach den vorliegenden 

Typen daselbst erstellt und bewohnt (Siehe Fig. 17 auf 

Tafel X IX .)

Es sind Einzel- und Doppclbauser, deren typische 

Grundrifeanordnung sich an diejenigen der Kolonie 

Alfredshof eng anlehnt.

Nur beziiglich der Witwenhausęr ist das Prinzip 

des Nebeneinanderwohnens vcrlasscn, indem hier die 

zweiraumigćn Wohnungen iibereinander angeordnet sind.

Beziiglich der Ausfiibrung ist das dort Gcsagte auch 

hier zutreffend. Durcli dic Anwendung griiner Schlag- 

liiden wird das Bild der vor herrliebem Hochwald 

stchenden Kolonie1, noch farbenfreundlichcr gestaltet 

Die Grundstiicke haben cinc Grofse von durchschnitt- 

lich 20 D-R. K. E.

Siclierhcitsmafsircgeln zur Yerliiitung 
t o ii Sclilagwcttcr- und Kolilenstaubexplosioneu 

Im Bezirke des k. k. lleyicrbergamtcs 
Miihriscli - Ostrau.

Voa Bergreferendar von  Y e ls e n .

Die k. k. Berghauptmannscliaft Wien hat unter dcm

27. Oktober 1S95 cinc Verordnung erlassen, welche in 

46 Paragraphcn die Sicherheitsmafercgeln zur Verhiitung 

yon Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen im Bezirke 

des k. k. Revierbergamtes Mahrisch-Ostrau behandelt. 

In der Hauptsaclie lehnt sich diese Verordnung eng an 

die Bcrgpolizcivprordnung des Konigl. Oberbergamtes 

Dortmund yoni 12. Oktober 1887 an, hat aber nacli 

mancher Beziehung eine Erweitcrung erfahren.

Von den 7 Abschnitten enthalt der erste (§§. 1 

bis 6) allgemcine Ucstinimungen iiber Bctriebsabteilungen,
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Schachte, Sicherheitspfciler u. s. w. und weiclit nicht 

von den Bestimmungen der Dortmunder Verordnung ab, 

der zweite Absclinitt § 7 bis 30 behandelt die Wctter

fiihrung. Die gesamten Gruben werden zunachst in 

zwei Gefahrenklassen eingeteilt, je nachdem der C l i !  

Gehalt ihres gesamten ausziehenden Stromes weniger 

oder melir ais 1,5 pCt. betriigt. Die Einreihung einer 

Grube in eine dieser Gefahrenklassen geschielit durch 

die Bergbehorde. Weiterhin wird bestimmt, dafs die 

jede Steinkohlengrube zuzufiihrende Menge frische Wetter 

fiir jeden in der Grube besc^iiftigten Arbeiter bei 

Gruben der ersten Gefahrenklasse mindestens 3 cbm, 

bei Gruben der zweiten * Gefahrenklasse mindestens

4 cbm betragen miisse. Dabei darf die Geschwindigkeit 

des Wetterzuges im allgemeinen nicht mehr ais 6 in in 

der Sekundo, bei Schachten, Strecken u. s. w., welche 

lediglich der Wctterfiihrung dienen, nicht mehr ais 10 m 

betragen. ■ Dic Wctterfiihrung einer jeden Grube soli 

so eingerichtet sein, dafs moglichst viele selbstandige 

Wetterabteilungen mit gesonderten, gut isolierten Wctter- 

stromen geschaffen werden. Es ist zu diesem Zwecke 

vorgeschrieben, dafs in einer und derselben Wetter- 

abteilung nicht mehr ais 100 Mann beschiiftigt sein. 

diirfen. Hinsichtlich des Querschnitts der.Grubenraume, 

der Wetterfiihrung im einzelnen, der Wetterverteilung 

und der Separatventilation gleiclien die Bestimmungen 

den Dortmunder Vorschriften. Indes ist eine Abwiirts- 

fiihrung der weiter nicht mehr zu benutzenden Wetter- 

strome gestattet, wenn fur die gcsicherte Isolierung 

der Abzugsstrecken von den iibrigen Grubenriiumen 

Vorsorge getrolTen ist. Vorgeschrieben sind sodann noch 

wochentliche Messungen des gesamten Ausziehwetter- 

stromes, monatliche Messung der Teilstrome, ebenso 

monatliche, bezw. vierteljahrliche Wetteranalysen. Die 

Ergebnisse dieser Untersuchungen sind fortlaufend in 

hierzu bestimmte Biicher einzutragen.

Der III. Absclinitt, § 30 bis 38 betrifTt die Gruben- 

beleuchtung. Ilierfiir sind nur die Miiseler-Lampe und 

die Benzin-Lampe mit zwei Kijrben in bestimmteif Ab- 

messungen erlaubt. Der Verschlufs muls magnetisch sein, 

ein anderer ist nur gestattet, wenn er von der Berg- 

behorde ais gleichwertig dem magnetischen anerkannt ist. 

Die Bestimmungen iiber Beaufsichtigung, Reinigung, Aus- 

gabe, Riiekempfang, Kontrolle und Ilandhabung der 

Sicherheitslampen entsprechen den im Dortmunder Bezirk 

iiblichen Bestimmungen, nur ist das Oeffnen in der Grube 

unbedingt untersagt. Zum Ersatze erloschener Lampen 

miissen Reservelampen vorr;itig gehalten werden.

Der §. 39, Absclinitt IV, behandelt in 9 Unter- 

abteilungen die Schiefsarbeit. Dieselbe darf nur durch 

Schiefsmanner vorgenonimen werden, SprengstofTe und 

Maximalladungen bestimmt die Bergbehorde, ebenso die 

centrale Ziindmethode. In der Kohle sind nur Siclier- 

heitssprengstoffe gestattet. Verboten ist die Schiefsarbeit 

in der Kohle beim Vortrieb schwcbender Strecken und 

im Abbau bei Gruben der zweiten Gefahrenklasse, er- 

schwert beim Nachreifsen des Gesteins in schwebenden

Strecken und im Abbau bei Gruben der ersten Gefahren

klasse. Nur bei clektrisch er Ziindung ist das gleicli- 

zeitige Abthun melirerer Schiisse gestattet.

In §. 40, Absclinitt V, wird Berieselung in trockenen 

Abteilungcn vorgeschrieben, um Ansammlung von Kohlen- 

staub zu Ycrhindern.

Abschnitt 6, §§. 41—44, betrifTt „Grubenaufsicht 

und Instruktionen" und cntspricht im allgemeinen den 

Bestimmungen des Oberbergamts Dortmund. Den Gruben 

liegt die Yerpflichtung ob, auf Grund der in der vor- 

liegendcn Ycrordnung enthaltenen Vorschriften zu veriassen

a) fiir die Arbeiter,

b) fiir die Schiefsmanner,

c) fiir das Aufsichtspersonal und

d) eine allgemeine Instruktion iiber das Ycrhaltcn 

der Aufseher und Arbeiter nach einer Explosion, 

iiber die Fluchtwege, Rettungsversuche u. s. w.

Diese Instruktionen unterliegen der Bestatigung durch 

die Bergbehorde.

Abschnitt 7 mit den §§. 45 und 46 enthalt Sclilufs- 

bestimmungen iiber Bestrafung bei Nichtbefolgung der 

Vorschriften, sowie iiber das Inkrafttret.cn derselben.

Die gesamten Steinkohlengruben des Ostrau-Karwiner 

Steinkohlenreviers haben infolge der Verordnung am

28. Jan. 1896 die vorgeschriebenen Instruktionen heraus- 

gegeben, dieselben sind am 4. Februar 1896 vom 

k. k. Revierbcamten zu Miihr.-Ostrau bestatigt worden 

^ind haben hierdurch fiir die Arbeiter und Beamten der 

Gruben Giiltigkeit erlangt.

Dic „Instruktion fiir die Arbeiter zum Zwecke der Ver- 

hiitung von Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen“ 

umfafst 24 Paragraphen; sie ist den Belegschaften durch 

Anschlag bekannt gemacht worden, jedem neu ein- 

tretenden Arbeiter wird ein Exemplar derselben gegen 

schriftliche Bestatigung ausgefolgt.

§§. 1 — 3 machen es den Arbeitern zur Pfliclit, den 

ihnen von ihren Vorgesetzten (Schiefsmanner, Aufseher 

und Beamten) gegebenen Befehlen unbedingt und un- 

weigerlich zu gehorehen; die Ortsiiltesten werden fiir die 

Innehaltung dieser Instruktion besonders verantwortlich 

gemacht. Neu eintretende, der Schlagwettergefahren un- 

kundige Arbeiter diirfen nur in Begleitung erfahrener 

Bergleute anfahren.

§§. 4— 15 betreffen das Grubengelcuchte und ent

halten die bekannten Bestimmungen.

§§. 16 — 18 schreiben die beim Abprobieren der 

Schlagwetter zu beachtenden Malsregeln vor; gleichzeitig 

wird angegeben, wie der Prozentgehalt der Schlagwetter 

an CII4 z u  bestimmen ist. Bei 2 1/2 pCt. CH4 muls der 

Betrieb eingestellt werden.

§ . 1 9  macht die Erhaltung der Wettervorkehrungen 

zur Pfliclit.

§. 20, „Fiihrung der Baue/f, ordnet die Vermeidung 

von Ilohlraumen, von Anhaufung des Ilauwerks in fien 

Wetterwegen und von Ansammlungen trockenen Kohlen- 

staubes, sowie das Innehalten gleiehmafsigen Ansteigens 

der Strecken an.
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§§. 21—23 enthalten die iibliehen Verbote iiber 

Arbeiten mit entblofetem Kiirper, Rauchen u. s. w.

§. 24 enthiilt Strafbcstimmungen.

Die „Instruktion fiir die Schiefsmanner" ist gleich- 

zeitig mit drei Anhiingen ersehienen und enthiilt

13 Paragraphen.

§. 1 setzt allgemein die Thatigkeit der Schielś- 

mąnner fest.

§; 2— 7 handelt iiber dic Zuliissigkeit der Schiefs- 

arbeit. Die Schiefsarbeit ist untersagt aufser an den 

schon in der Verordnung angcgebenen Stellen.

a) in der Niihe eines vergastcn Ortes (iiber 2l/2 pCt. 

Grubengas) in der Riehtung des Wettcrstromes 

auf 30 m, nach allen anderen Richtungen auf 

20 ni von derjenigen Stelle, an welchcr dic Ver- 

gasung des betreflenden Ortes beginnt, derartige 

Ortsbctriebe werden den Schic&miinnern von den 

Aufsichtsorganen ausdriicklich bczeichnct.

b) in einem Wetterstrom, der bereits alten Mann 

passiert hat,

c) in dcm abwiirts gefiilirten Wetterstrom eines 

sehwebend bcwetterten Feldes. Die Schicfsverbote 

fiir derartige Ortsbetricbe werden scliriftlich vom 

Betriebsfiihrer erlassen.

Im iibrigen gelten folgende Rcgcln:

Bei Abwcsenheit von Kohlcnstaub darf mit brisant.cn 

und Sicherheitssprengstoffen geschossen werden, solangc 

der CITj-Gehalt i y 2 pCt. nicht erreiclit, bei einem Gehalt 

Yon l*/2 his 2]/2 pCt. inki. C l i j  darf nur mit Sicherheits- 

sprengstoffen, bei einem Gehalt yoji mehr ais 2 xj2 pCt. 

garnieht geschossen werden.

Bei Vorhandensein von Kohlcnstaub ist, falls derselbe 

nicht durch Besprcngen unscliadlich gemacht werden 

kann, die Schiefsarbeit nur mit Sicherheitssprengstoffen 

gestattet, bci gleichzeitigem Vorhandenscin von 11/2 pCt. 

C I I 4 giinzlich verboten.

Beim Strebbau darf dic Kohlengewinnung und das 

Nachreifscn der Soliło mittelst Schiefsarbeit nielit in einer 

und derselben Sehicht erfolgen.

§. 8 giebt Vorschriftcn fiir das Fasscn der Spreng- 

mittel. Dicselben entspreehen denjenigen der §. 12 bis 

23 der Bcrgpolizci-Yerordnung des Oberbergamts Dort

mund yom 12. Januar 1895, nur diirfen Spreng- und 

Ziindmittel nicht von einer und derselben Person getragen 

werden.

§. 9 bis 11 handcln von der Schiefsarbeit selbst, dieselbe 

wird nach den auch im hiesigen Bezirke gcltenden Regeln 

ausgefiihrt. Vcrsagcr miissen den Aufsichtsorganen gc- 

meldet werden, iiber die Zundmetliode sind besondere 

Instruktion en hcrnuśzugeben.

§. 12 und 13 geben Vorschriften inbctrcff der nicht 

yerbrauchten Sprengmittel und der Buchfiihrung iiber 

Sprcngmittclvcrbrauch.

§. 14 enthiilt Strafbcstimmungen.

Die Anhiinge gebeij die Instruktioncn iiber Ziindung. 

Erlaubt sind damach: Elektrische Ziindung und zwar 

mit Spaltziiridern und Gliihziindcrn, dic Timannschc

Pcrkussions-Ziindung — die Ziindung erfolgt mittelst 

Abzugsleinc dadurch, dafs ein Bolzen durch eine Fedcr 

gespannt und dann auf das Ziindhutehen geschnellt 

wird — und die Łaucrsche Friktionsziindurig, bci welcher 

ebenfalls mittelst Zugleine ein cmpfindlicher Ziindsatz 

durch das Ilindurchreilscn eines gezahnten Drahtcs zur 

Entziindung gebracht wird.

Yor den Ziindmetboden wird eine kurze Beschreibung 

sowie Anweisung fiir Gcbraueh und Verhallen bei 

Versagcrn gegeben.

Die Instruktion fiir das Aufsichtspersonal zum Zwecke 

der Verhiitung von Schlagwcttcr- und Kohlenstaub- 

Explosioncn fafst im wesentliclien dic Bestimmungen 

der Vorschriften und iibrigen Instruktioncn noch einmal 

scharf zusammen. Allgemein gliedert sich das Aufsichts

personal in zwei Kategoriecn:

a) Aufsichtsorgane niederer Kategorie (Vorhaucr, 

Oberhaucr, Steiger);

b) Aufsichtsorgane hoherer Kategorie (Obersteiger, 

nianipulierende Steiger).

Samtlichc Beamte haben die Vcrpllichtung, die 

Arbeiter iiber das Wesen der Schlagwcttergefahr zu be- 

leliren. Um dies zu crmogliehcn, fmdet fiir die Kategorie a 

mindestens alljahrlich Unterricht statt, dem beizu- 

wolinen die betr. Aufseher yerpllichtct sind. (§§. 1 — 8 )

§§. 9— 25 geben die Bestimmung an, welchc die 

Aufseher bci der Wetterfiilirung zu beobachten haben. 

Sic geben im wescntlichcn nur die Bestimmungen der 

Vorschrift wieder, besondere Normen werden nur fiir 

die Separatventilation gegeben. Dieselbe mufs ununter- 

brochen sein und ubcrall angewendet werden, wo der 

Gasgehalt der Wettcr l ^ jpC t .  erreiclit.

§§. 26—28 geben genaue Vorschriften iiber die Wettcr- 

untcrsuehung. Anzuwenden ist dafiir dic Benzin- und 

die Pieler-Lampe. Einer Untcrsuchung mit letzterer hat 

stets cinc solehe mit ersterer yorauszugehen Angeheftet 

sind der Instruktion drci Tafcln, welchc die Flammcn- 

erschcinungen bei verschiedenem Prozeńtgehalt der 

Grubcnluft an Schlagwcttern bei der Pieler-Lampe, der 

Miiseler-Lampe und der Benzinlampc yeranschauliclien.

§§. 29. u. 30 .bchandeln dic Unschadlichmaclmng 

des Kohlcnstaubes. §§. 31— 34 geben Vorschriften 

betreiTend dic Uebcrwaehung der Schiefsarbeit, §. 35 

solclic, betreffend dic Lampcnkontrolle. §. 36 enthiilt 

Strafbcstimmungen.

Die „Instruktion iiber das Verhalten der Aufseher 

und Arbeiter nach einer Explosion, iiber Fluchtwege, 

Rettungsversuche etc." besehrcibt zunachst, wic sich 

der Eintritt einer Explosion durch Detonation, Luftstofs 

und Qualm bcmcrkbar macht. Sind solehe Anzeichen 

bemerkt worden, so sollen die Ortsiiltesten sofort die 

Arbeiter sammeln und mit ihnen auf dem kiirzesten 

Wcge zum; Einziehschacht ilUchtcn, jedoch darauf achten, 

dafs sic nicht in Naehschwadcn gciaten. Der Fluchtwcg 

mufs direkt cingcschlagcn werden. Die Betricbsleitung 

bestimmt dann, je nach der Grofse der Explosion, das 

Ausfahrcn oder Ziiruekkehren zur Arbeit. Wird aus-
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g('faliren, so miissen alle Arbeiter die Lampen sofort 

abgeben und Namen sowie Ortsnumnier nennen, um 

Vcrniifste feststellen zu konnen. Die Betriebsleitung 

iiberzcugt sieli nach Eintritt einer Exi)losion zuniichst 

vom Intaktsein der Ycntilatoren, ordnet erforderlichen- 

falls das Niilige an und gcht dann an die Rettung der 

evcntuell Ycrungliickten. Zur Rettungsarbeit sind nur 

kraftige und besonnene Lcute zu vcrvcnden; um dic 

Rettungsarbeiten entspreehend ausfiihrcn zu konnen, 

sollen auf jeder-Grube Scliwamin, Essig, Tiicher, getheerte 

Leinwand zurschnellen Herstellung von Wctterabschliissen, 

sowie gebrauchsfahige, tragbare' elektrische Akkumu- 

latorcnlampcn Yorhanden sein. Ebenso wird empfohlen, 

Leute zur Iland zu haben, welche mit dem Gebrauch 

etwa Yorhandener Rcttungsapparate vertraut. sind, sowie 

solche. welclie die ersten Iliilfelcistungen bei Ungliicks- 

fallen auszuiibcn verstehcn.

Die britisehe Bergircrksproduktion im Jahre 189C.
Die inhaltsreichen und knappgefafsten Nachrichten 

iiber die Ergebnisse des britischen Bergbaus im Jahre 

1896 sind in den Summaries etc. vor kurzem bekannt 

geworden.

Wiederum sind die Angaben iiber Steinbruchbetriebe 

von mehr ais 20' Tiefe aufgenommen, nach dem diese 

der bergpolizeilichen Aufsicht durch den Quarries Act*) 

von 1894 unterstcllt worden.

Entspreclicnd der iiblichen Teilung belassen sich die 

hier vorliegenden Summaries Yorwiegcnd mit der Statistik 

der Forderung und der Unfiille; dic spiUer erscheinendcn 

„Minerał Statistics"**) behandeln die wirtschaftlichen Er

gebnisse, der Gcneral-Report schliefslich stellt im aus- 

gedehnten Mafse Vergleiche mit den iibrigen Kohlen- 

Produktionsgebieten an.

Die stetig anwaclisende Steinkohlengewinnung iiber- 

wiegt, wie bekannt, im britischen Bergbau sowohl nacli 

Arbeiterzahl wic nach Wert der Gewinnung gegeniiber

*) Tergleichc des naheren diese Zeitschrift 1896, S. 568 ił.
**) Diese fur 1895 sind besprochen in Jahrgang 1896, S. 1857 

und 1880.

dem Motallbergbau. Dies Verhaltnis verschiebt sich 

standig zu Ungunsten des letztern, wcil dessen wiclitigster 

Zweig, der auf Eisenstein, von seiner Forderhohe des 

Jahres 1882 (18 Mili. Tonnen) standig weit entfcrnt 

bleibt; damit waclist naturgemafs die Abhangigkeit des 

britischen Eisengewcrbes von fremden Erzen stetig an.

Auf den unter dem Coal Mines Regulation Acts 

stelienden Gruben wurden insgesamt in 1000 t

(a 1016 kg) 1896 1895

Steinkohle . . . .  195 361 1S9 653

Eisenstein:

feuerfester Thon. . . 2 596 2 314

Oelschiefer . . . .  2 420 2 247

andere Mineralien . . 350 292

insgesamt 208 504 201 738
gewonnen.

Gleich den Vorjahren tritt die Gewinnuug von 

anderen Mineralien gegeniiber der Yon Kohle in der Ge- 

samtsummc vollig zuriick. Der leuerfeste Thon ist in 

der Mehrzahl der 13 Bergrcviere unter dem Coal Mines 

Regulation Act Ycrtretcn, Oelschiefer dagegen wird fast 

ausschlicfslich im Revier Ost-Schottland gewonnen, Eisen

stein in grofserem Umfange nur in dem

1896 1895
in  1000 t a 1016 kg

Revier Durham . . . . 5768 5285

„ Staffordshire North . 941 871

„ Wcst-Schottland . . 806 628

„ Ost-Schottland . . 176 197

ferner „ Newcastle (unter dem

Metalliferous Regulation Acts) . 2096 2014

Mit alleiniger Ausnahme des Reviers Durham ist die 

Eisenerzforderung nur ein geringer Bruchteil der Gesamt- 

produktion, sodafs mit diesem Vorbehalt die auf die 

Gesamtproduktion bezogenen Zahlen der Summaries 

unbedcnklich auf den Steinkohlenbergbau fiir sich allein 

iibertragen werden konnen.

Gleich dem Vorjahre- haben 10 ReViere je. eine 

Forderung von 10 Mili. Tonnen iiberschritten, dic unter 

Hcranziehung der entsprechcnden Vergleichszahlen aus 

1895 hier nacli der Forderung 1896 geordnet lblgen:

R  e v i e r

Za 

der G 

1896

hl

ruben

1895

Forderung in 1000 t 

(a 1016 kg) 

1896 1 1895

Belegscbai 

bei Neben 

rui

1896

t einschi. 

jewinnung 

id

1895

Jalireslei. 

Kopf de 
sch 

rd. t ^ 1
1896

tung pro 

Beleg- 
aft 

016 kg 

1895

Todesąi

1000 beschaft. 
Personcn 

1896 | 1895

lote auf

1000
Ford

1896

000 t 
erung 

1895

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S B d - W a le s ............................. 399 396 24 12S 24 355 92 000 93 600 264 263 2,73 2,0 i 10,33 7,77

Yorkshire and LincolnsMre 406 424 23 939 22 808 89 800 88 900 274 262 1,63 1,03 5,94 3,92

221 217 23 175 21 98!) 81100 79 500 359 346 1,26 1,04 3,50 3,42

323 318 22 346 21 493 79 500 80 000 283 270 0,78 0,76 2,76 2,82

233 234 20 552 19 727 70 600 70 100 295 286 1,05 1,06 3,55 3,70
Ost-Schottland....................... 323 317 15 927 16 233 50100 54 400 377 349 1,58 1,60 4,19 4,58

231 235 15 331 14 842 54 200 57 400 284 259 1,42 1,38 5.00 5,30
West-Schottland . . . . 233 235 12 400 12 560 38 800 39 700 353 343 1,42 1,97 4,03 5,73

271 287 11 845 10 789 45 300 44 900 264 243 1,08 1,58 4,10 6,52
M ancheste r............................. 244 267 10 302 10 146 38 500 39 500 269 257 1,22 1,60 4,55 6,21

Ganz Grofsbritannien . . . 3385 3512 195352 189 653 692700 | 700 300 301 288 1,48 1,49 4,92 5,17
„ „ 1894 . 3419 188 278 705 000 1,00 0,00
» a 1893 . 3383 164326 683 000 257 1,55 6,05
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Bei der Betrachtung der Spalten 4 — 9 vorstehender 

Tabelle fallt auf, dafe dic Fórderung gewachscn, die 

Belegschaft aber zuriickgegangen ist, ein Moment, das 

beim Vergleich der Leistung in Spalte 8 und 9 be

sonders hervortritt. Alle Schliisse iudes aus dem

Ouotientcn ^ i'.r('l'rlmp . gebon selbst unter Beschriinkung 
Belegschaft

auf einen Bergbauzweig Zahlen, deren Vergleichs\vert 

von der sorgsamsten Erwagung aller Nebenumstande 

abhiingig bleibt. Ein Mafestab fiir dic Leistungsfahigkeit 

der Belegschaften ist darin ebenso wenig zu sehen, 

wie beim Steigen derselben ein Beweis fiir eine unzu- 

liŁssige Beanspruchung der Arbeiter. In verschiedenen 

Bezirken und selbst innerhalb ein und desselben liegt

u. a. in dem gesamten Gebirgs- und Flotzvcrhalten 

auf den einzelnen Gruben ein Moment, das notgedrungen 

erhebliehe Yerschiedenheitcn im Gefolge haben inufe. 

Ein weiterer Einflufs liegt in dem Umfange von Vor- 

richtungsarbeiten einerseits und Abbau andererseits, deren 

Kohlenfall ein vollig verschiedener ist. Auch die Regel- 

mafeigkeit der Arbeitsgelegenheit ist zu beriieksichtigen, 

wenngleich hier der Ausfall infolge von Feierschichten 

nach stiindiger Beobachtung durch gesteigerte Leistung 

zum Teil wettgcmacht zu werden pflegt. Dieser letzteren 

Thatsache mufs man gerade bei der Priifung der Arbeiter- 

leistung im britischen Bergbau eingedenk bleiben, in 

dem eine derartig regelmiifsige, von Feierschichten 

eigentlich nur bei Betriebs- oder Verkehrsstorungen 

(Wagenmangel) unterbrochene Arbeitsgelegenheit. wie 

der deutsclie Bergbau sie verzeichnen kann, nur fiir 

einen geringen Bruchteil der Belegschaft zu verzeichnen 

hat. Die iiberwiegende Mehrheit der britischen Berg- 

leute hat nach den Angaben der amtlichen Labor Gazette 

nur eine wochentliche Beschaftigung von 4 bis zu 5 

Schichten aufzuweisen, wahrend selbst nur 3 Schichten 

in der Woche besonders in den ostlielien Revieren 

keineswegs zu den Scltenheiten gehoren.

Ganz besonders zu beachten bei der Vergleichung der 

Belegschaftsleistungen ist aufeer den Yorgedachten 

MomentenUmgestaltung des bergbaulichen Betriebes iiber- 

haupt. So ist im Ruhrbezirk neben dem Yerkauf der rohen 

Forderkolile ein mehr und mehr sich spezialisierendcr 

Absatz von aufbereiteten Produkten getreten; daneben 

hal die Ausnutzung der Koksofcngase sich von Schritt 

zu Schritt entwickelt und damit die Tagesanlagen aus- 

gestaltet. In den Gruben des Ruhrbezirks hat der Berge- 

versatz-Abbau stark zugenommen und damit zur erhohten 

Beschaftigung von Bergeversatzschleppern etc. gefiihrt; 

allerdings steht diesem Zuwachs auf die Tonne Fiirderung 

durch Ausbildung der gesamten Betriebstechnik (z. B. 

in Gestalt der maschinellen Forderungcn) ein Minder- 

bedarf Yon Mannschaften gegeniiber, deren gegenscitigen 

Einflufe auf dic Tonne Fórderung zu bestimmen fast 

unmoglich ist. Es kann deshalb nur wiedcrholt werden,

dafe alle Vergleiche der Leistungen nur unter sorgfaltiger 

Priifung aller einschlagigen Momente Wert besitzen.

Die in den Spalten 10— 13 der obenstehenden 

Tabelle gegebene Unfallstatistik weist wiederum eine, 

wenn auch geringlugigc Verringerung der Quoten gegen 

1895 auf; sie ist cingetretcn, obwohl bei den beiden 

Revieren mit der grofeten Fórderung (South Wales und 

Yorkshire) infolge von schweren Einzelfiillen hohere 

Unfallzahlen wie im Vorjahre zu vcrzeichnen sind. Es 

betrug auf 1000 beschiiftigte Personen dic Unfallquote 

der Schlagwetter- oder Kohlenstaub-Explosionen 

im Revier: 1896 1895

South Wales . . . .  0,931 0,125

Y o rk sh ire ...................... 0,887 0,028

Dieser Unterschied erkliirt ohne weiteres die Steigerung 

im Jahre 1896. In allen Steinkohlenrevieren verteilten 

sich die Ursachcn der todlichen Unfalle, auf 1000 be- 

schiiftigte Personen bezogen, wie folgt:
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FHr Arbeiter unter Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

1896 0,311 0,761 0,122 0,425 1,619 0,907 1,480
1895 0,097 0.754 0,172 0,611 1,635 0,877 1,488
189-1 0,556 0,779 0,135 0,311 1,782 0,826 1,598

Trotz der ungiinstigen Einwirkung der schweren 

Schlagwetter- etc. Unfalle des Jahres 1896 haben 

dennoch auch hier die Verungliickungen durch Stcin- 

und Kohlenfall entscheidendes Gewicht fiir das Ge- 

samtergebnis; der Einflufe dieser Unfalle und die Mafe- 

nahmen zu ihrer Verminderung sind an anderer Stelle 

dieses Blattes (S. 418 ff.) gesondert behandelt.

Ueber die Ergebnisse des Erzbcrgbaucs und der 

Steinbruehbetriebe soli bei Besprechung der Minerał 

Statistics des naheren eingegangen worden. K. E.

Neue Yorsckliige zur Benzol-Gewiiiiumg aus 
Koksofengasen

bcspriclit das Journal fiir Gasbeleuchtung vom 22. Mai; 

diese Mitteilungen sind der Chemischen Rundschau ent- 

nommen und sollen hier auszugsweise wiedergegeben werden.

Im gewohnlichen Verfaliren werden Gase, wenn sie 

den Ofen verlassen haben, in der Vorlage, durch Ab- 

kiihlung und mechanische Hindernisse ihres Theergehaltes 

beraubt, sodann Ammoniak aus ihnen durch wiederholte 

Berieselung mit Wasser in sog. Skrubbern oder Taucher- 

wasehern inechanisch und chemiach ausgeschieden, hierauf 

das Benzol durch mittleie oder schwere Theeróle in 

Dephlegmations- Apparaten absorbiert, endlich die so ge- 

reinigten Gase ais Heizgase in den Koksofen und schliefslich 

unter den Dampfkesseln weiter ausgenutzt.

Die Gase werden durch sog. Sauger —  Exhaustoren — 

fortbewegt, welchc ineistens ais dreifliigelige mit horizontaler
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Achse nach dcm System Bealo gebaut sind. Eingeschaltet 

sind sie in der Regel zwischen den Kuliłem und Waschcrn. 

Das Ammoniakwasser wird durcli wiederholte Benutzung 

angercichert und fast Ubera.IL auf schwefelsaures Amraonium 

verarbeitet.

Der Theer wird zur Zeit ineist ais Rohtheer versandt. 

Fiir die Benzolgewinnung sind im Ruhrbezirk die Systeme 

von Hiissener, Brunck und Dr. Otto vorhcrrschend, welche 

beide mit Absorptionsflussigkeiten arbeiten; aus diesen wird 

das Benzol durch Destillation gewonnen.

Das zu besprechende Yerfahren ist von Dr. Ileinzerling 

angegeben und in Oberschlesien probeweise eingefiihrt.

Nach Deville sind 92 — 93 pCt. der leicht flUclitigen 

KohlenwasserstoITe im Leuchtgas uud 7— 8 pCt. iin Theer 

enthalten; man kann daraus unbedenklich folgern, dafs 

eine gleichartige Verteilung auch bei den Koksgasen statt- 

findet.

Das Benzol —  C6 I I6 —  ist eine farblose leicht be- 

wegliche Fliissigkeit, welche bei ca. 80 0 siedet, leicht 

entziindlich ist und brennbare Dampfe abgiebt. Die 

Tension derselben ist bei — 70° gleich Nuli.

Auf diese Eigenschaft griindet Dr. Ileinzerling sein Yer

fahren, welches im wesentlichen in einer Abscheidung des 

Benzols durch Abkiihtung der Gase besteht. Er dehnt 

sein Verfahren auch auf eine Reihe anderer Gase aus, 

weil er die Abscheidung durch Losungsmittel fur unwirt- 

scliaftlich erachtet, da einerseits die Gewinnung wegen der 

hochgespannten Dampfe leichtsiedender Fliissigkeiten eine 

unvolIstandige, andererseits der Aufwand an Losungsmitteln 

cin sehr betrachtlicher sei.

Dr. Heinzerling koinprimicrt die von den Waschern 

kommeuden Gase in einem Kompressor auf 3— 3 */2 Atm., 

klihlt sie dann in 'Wasserkiihlern bis auf 10 bis 1 2 °  C., 

indirekt vor, um sie alsdann in Rbhrenkiihlern durch die 

riickstromenden Gase bis a u f— 30 bis 40 ° abkiihlen und 

schliefslich durch Espansion das gewunschte Minimum von

—  70 bis 80 0 C. erreichen zu lassen. Das Benzol erha.lt er 

teils in fester, teils in flUssiger Form.

Die tiefsten Temperaturen erreicht er durch An

wendung des bekannten Lindeschen Verfahrens zur Ver- 

fliissigung atmospharischer Luft oder anderer Gase —

D. R. P. Nr. 88 824 — , indem er die expandierten benzol- 

befreiten Gase zur Kiihlung der noch benzolhaltigen benutzt, 

sie nach dem Gegenstromprinzip fiihrend. Die Expansion 

erfolgt jedoch bei Heinzerling in einem Expansionscyiinder 

unter Nutzbarmachung der Kraft, wiihrend Linde auf letztere 

Verzicht leistet, vielinehr in der Patentschrift Reduktions- 

ventile angiebt. Auch Heinzerling scheint Ilierzu wegen 

der Schwierigkeiten der Steuerung entschlossen. Der 

Bergmann wird die Schwierigkeiten dieses Teiles des Ver- 

fahrens unschwer wiirdigen durch einen Vergleich mit der 

lastigen Eisbildung bei durch komprimierte Luft getriebene 

Maschinen. OlTen bleibt die Frage, ob die vom Erfinder 

vor dem Eintritt in den Kompressor geplante Entwasserung 

(durch Calcium-Chlorid oder Schwefelsaure) diesem Uebel- 

siand vi51Iig sicher entgegenzuwirken vermag.

Die Kuhlapparate scheinen, soweit das aus dem an- 

gefuhrten Referat ersichtlich, stehend angeordnete Rohren- 

biindel zu sein. Wasserkiihler sind 2, Gasklibler 3, letztere 

am Boden mit Sammeltopfen versehen, vorhanden. Zwischen 

dem letzten Gaskiililer und dem Expansionscylinder ist noch 

ein Benzoltopf eingeschaltet. Expansions- und Kompressor- 

cylinder scheinen ais Tandemmaschine, hinter einander auf

einer Kolbenslange montiert zu sein. Hinter dem Expansions- 

cylinder ist noch ein Sammeltopf aufgestellt. Fast zwei 

Drittel des Benzols scheiden sich in den Gaskuhlern, der 

Rest in dem letzten Sammeltopf ab. Das fliissige Benzol 

tropft aus den Rohrenbiindeln in die Sammeltopfe, das 

feste setzt sich in den Rolircn ab. Seine Gewinnung ge- 

schieht durch Erwarmung, sei es durch Koksofengase oder 

Dampf, und setzt das Vorbandensein einer zweilen Batterie 

voraus, welche in Thatigkeit tritt, solange die erste aus- 

geschaltet ist. Die erzielten 145 t Rohbenzol hatte folgende , 

Zusammensetzung: (daneben ist Zusammensetzung nach dcm 

ublichen iilteren Yerfahren vergleichsweise angefiihrt):

Neues Yerfahren Altes Yerfahren
Gew.-pCt Gew -pCt.

B e n z o l ....................... 67,03 . . . .  85,10

15,61 . . . .  11,63

X y Io l ............................. 2,18 . . . .  1,40

Hohere Homologe 6,41

Naphthalin . . . . 3,79'

Hoher siedende arom.

Kohlenwasserstofle . 1,42
Sonstige

Bestandteile 1,87
Ungpsiittigte fette Kohlcn- 

wasserstoffe . . . . 0,96

Thiophene . . . . 0,71

P h e n o le ....................... 0,11

Theerbasen . . . . 0,28

Kiickstand . 1,50

Kr erkennt die Schwierigkeiten der Neuerung an und

scheint entschlossen, auf die Nutzbarmachung der Expansions- 

kraft zu verzichten. Die Einstellung des Verfahrens recht- 

fertigt er mit dem Riickgang der Benzolpreise und mit 

Betriebsstorungen.

Wenn man den Wert der letzteren auch bei dem 

Versuch eines neuen Yerfabrens nicht allzu hoch anschlagen 

darf, so daif man doch nicht verkennen, dafs, wiihrend 

Lindes Endziel: f liis s ig e  L u f t  u n d  K iilte  sind, die 

Ziele der Benzolfabrikation aus Koksofengasen B e nzo l 

und  W ar me sind. Denn die von Benzol befreiten Gase 

sollen noch ais Brennmaterial fiir Oefen und Dampfkessel 

dienen, ein Zweck, den zu erfiillen sie bei einer Eigen- 

temperatur von mehreren Hundert Graden jedenfalls besser 

zu erfiillen in der Lage sein diirften, ais bei einer dem 

Gefrierpunkte nahen. F le m m in g .

Dic Bildnng und Entstclmng der Eisenerze.
Ein Wort an die Betriebsleiter der Eiseuhocliofenwerke. 

Wiihrend wir iiber die Bildung und Entstehung der ver- 

schiedenen gesch w efe lten  E rze  schon seit einer langeren 

Reihe vou Jahren durch mehrfache eingehende Untersuchungen 

und Beobachtungen namhafter Forscher eine grundlegende 

Aufkliirung und eine im allgemeinen klare Vorstellung er- 

Ualten haben, liifst sich die sowohl fiir die Wissenschuft 

ais auch fiir die Praxis hochbedeutsame genetische Frage 

iiber dic Ursache und die Art und Weise der Bildung und 

Entstehung der zahlreichen geologisch und petrographisch 

yielfach verschiedenartigen Lagerstatten oxy d ische r  E isen-  

erze gegenwiirtig auf Grund der bisher gesammelten Er- 

fahrungen und Beobachtungen noch immer nicht mit Bestimmt- 

heit und einwandfrei beantworten. Die allgemeinen 

geologischen, mineralogischen und petrographischen Ver- 

hiiltnisse der einzelnen durch den Bergbau genau bekannt 

gewordenen grijfseren Eisenerzvorkommen aller Lauder sind
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zwar bereits inehrfach in umfangreichen und wertvoIlen 

Arbeiten ausfuhrlich und zum Teil vollstiindig erschopfend 

behandelt und dadurch in anerkennenswerler Weise zur 

Kenntnis weiter Kreise gebracht worden; von einer in allen 

Teilen geniigenden Theorie iiber die Bildung der verschieden- 

sten, mehr oder minder reiclien und reinen Eisenerze sind wir 

indes zur Zeit noch recht weit entfernt, alle seither hierauf 

gericliteten Bemiihungen stiitzen sich auf hypothctische 

Yjjraussetzungen und sind daher im wescntlichen lediglich 

Yersuche geblieben. Die Losung der Frage ist aber jeden

falls eine ebenso dankbare und lohneude ais schwierige Auf

gabe. Dankbar fiir die Wissenschaft, lohnend fiir die Praxis 

und schwierig fiir denjenigen, der sich ihr in ihrem ganzen 

Umfange widinen will. Deun sie liegt iu erster Linie auf 

dem weiten Gebiete der chemischen Geologie; zu einer 

lichtigen genetischen Erkliirung ist die Ausfiihrung einer iiber- 

aus grofsen Zahl cheinischer Analysen der verschiedensten 

Handstucke aus den zahlreichcn einzelnen Eisenerzlagern, 

verbunden mit eingehenden mikroskopischen Untersuchungen, 

unumganglich notwendig. Nur in den Beschickungsbiichern 

der Eisenhochofenwerkc ist daher vorliiulig ein ausreichen- 

des fertiges Materiał vorhandcn, das mit nur geringer 

Miihe iibersichtlich zusamuienzutragcu und in eine geeignetc 

Fassung zu bringen ist, um es fiir die Wissenschaft brauchbar 

und iiufserst werUoll zu maclien. Diese stummen Zeugen 

der inneren Natur der Eisenerze sind aber bislang mit 

Rccht in jedein einzelnen Falle ein Betriebsgeheimnis

geblieben; ihnen nunmchr iu geeigneter Weise einen

beredten Mund zu geben, sie in den Dienst der freien 

Wisseyscliaft zu stelien, ohne dafs ihnen dabei die Rolle 

eines Yerriiters zuerteilt wird, wiirde einen aufserordentlichen

Fortscluitt in der Erkenntnis der Bildung unserer Eisenerze

bedeuten. Die Wege, welche die Betriebsleiter der Eisen

hochofenwerkc hierzu einzuschlageu haben, sind ihnen vor- 
gezv'ichnet, und das Feld ihrer Bethatigung ist ein reiches 

und dankbares. Mogen recht bald die Ergebnisse jahrzelinte- 

langer Erfahrungen, die jetzt mit dem Schleier des Gehciiu- 

nisses umhUllt sind, der Oeffentlichkeit iibergeben werden; 

der Nutzen fiir die Praxis wird alsdann nicht ausbleiben.

Altenwald-Sulzbach bei Saarbrucken, im Mai 1897.
Bergassessor Stockfleth.

Technik.
Die chcmischo Bestandigkeit dor nitrierten 

Sprengstoffo ist bekanntlich nicht allzu grols. Bei au- 
dauernder Erwiirmung auf Temperaturen, die noch erheblich 
unter' dem Sicdepunkte des Wassers liegen, findet auch 
bei den besten von diesen Sprengstoffen ein Zerfallen der 
Molekule statt, das sich in der Ehtwickelung salpetriger 
Siiure kenntlich macht. Einmal eingeleitet, schreitet die 
Zersetzung rasch fort. Bei schlccht bereiteten Sprengstoffen 
kann die Zersetzung schon bei gewolmlicher Temperatui 
eintreten.

Wegen dieses Verhaltens der SprengstofTe sind in allen 
Liindern Warmeproben eingefuhrt, die żur Beurteiiung der 
chemischen Bestandigkeit dienen sollen. Die ublichste 
Probe besteht darin, dafs der Sprengstoff in einem Probier- 
gliischen bei einer bestimmten Temperatur (etwa 7G bis 
S2 ® C.) erwarmt und gleichzeitig ein Streifen Jodkalium- 
stiirkekleisterpapier, der zum Teil mit Wasser und Glycerin 
angefeuchtet ist, in das Gl&schen gehiingt wird. Die 
Anzahl der Minuten, die bis zum Ersclieinen einer braunen 

Linie auf dem Papier yerstreicht, soli ein Mafs fiir die

cliemische Bestiindigkeit des Sprengslofis abgeben. In 
Deutschland wird Zinkjodidstiirkepapier statt des Jodkalium- 

papiers verwendet.

Der durch sein Buch iiber Explosivstoffe in weiten 
Kreisen bekannte 0;kar Guttinann hat in der Society of 
Chemical Industry zu London iiber dic cliemische Besliindig- 
keit der nitrierten SprengstofTe einen Yortrag gehaltcn, in 
dem er besonders auf den Wert der oben angegebenen 
Wiirmepiobe eingeht. Der Vortrag ist in Dinglers poly- 
technischem Journal, Jalirg. 1897, Bd. 304, Illt. 2 ver- 
olTentlicht. Guttinann zeigt darin, dafs die bisher allgemein 
unerkannte Probe bei einer Iteihe von Sprengstoffen lalschc 

Ergebnisse liefert.
Die auf dem Probepapier erscheinende braune Farbung 

entsteht namlich dadurch, dafs durch die Einwirkung der 
salpetrigen Siiure Jod frei wird. Es giebt nun eine 
grofse Reilie von Korpern, dic entweder Jod absorbieren 
oder lijsen oder sich unter gewisseń Bedingungen mit Jod 
verbinden. Auch in den nitrierten SpraigstofTen konnen 
solche Korper enthalten sein. die alsdann durch ihre Ein
wirkung auf das Jod die Farbwirkung bei der Jodkalium- 
warmereaktion verhindern. Im Vordergrunde stehen hier 
Essigiither, Aceton uud Oele, aber auch Yaselin, Anilin uud 
andere.

Das Vorhandensein solcher Korper im rauchlosen Pulver 
ist leicht erkliiilich, da sie bei der llerstellung desselben 
zur Losung der Schicfsbauinwolle benutzt werden und aus 
der fertigen Massc nicht vollig wieder ausgetrieben werden 
konnen. Aber auch in Gejatine-Dynamit kann leicht Essig- 
siiure enthalten sein, weil ais Zusatz Ilolzmehl dient, das 
zur Austreibung der Feuchtigkeit stark getrocknet wird. Es 
ist klar, dafs dabei teilweisc Destillation und Bildung von 
Essigsiiure stattfindet.

Die Spurcn der genannten, bei der Bereitung der 
SprengstolTe nicht ganz zu vermeideuden Korper sind, wic 
Guttinann uberzeugeiid nachweist, imstande, die Jodkalium- 
probe sehr stark zu verzogern und zu yorschleiern. Gutt- 
mann kommt somit zu dem Schlusse, dafs diese Probe fiir 
die meisten rauchlosen Pulver uud auch fur manche Spreng- 
stoITe (Gelatiiic-Dynamit) nicht angewendet werden kann.

Da aber eine leichte und sichere Probe auf die cliemische 

Bestandigkeit der nitrierten SprengstofTe zu den unabweis- 
lichcn Bedurfuissen der SprengstolTfabrikauten und Spreng- 

stofTverbraucher geliort, hat Guttinann eine Reilie von 
Reagentieu fiir salpetrige Siiure versucht, die fiir den vor- 
liegenden Zweck iu Frage kommen konnen. Er gelangt 
auf Grund sehr eiugeliender Versuche zu dem Vorsclilage, 
an Stelle des Jodkaliums Diphenymalin zu yerwenden.

Fiir die Probe wird 0,1 gr krystallisiertes Dipheny- 
malin in 50 cciii verdunnter Scliwefelsaure (10 cciu kon- 
zentrierte Schwefelsiiure und 10 cciii destilliertes Wasser) 
bei 50— 55 0 gelost. Zur Losung werden nach der Ab- 
kuhlung 50 ccm Glyceriu gesetzt. Die eigcntlichc Probe 
wird in ganz alinlicher Weise wie die Jodkaliumprobe 
ausgefiihrt. Nur wird ais Probestreifen gut gewaschenes 
uud getrocknctes Filterpapier benutzt, das am Ende mit 
ein wenig Diphcnyinalinlosung benetzt ist. Die Reaktion 
beginnt damit, dafs nacli einer gewisseń Zeit der fouclite 
Teil des P.ipiers eine griiiilicligelbc Farbę annimmt, wor- 
auf nach weiteren I— 2 Minuten ein dunkelblauer Streifen 
plotzlich an der Trennungslinie zwischen dem feuchten 
und trockenen Teil des Filterpapiers erscheint. Dies ist 

der zu beobachtende Zeitpunkt.
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Guttmann glaubt, dafs fiir seine Diphcnymalinprobc 

niedrigere Versuchsteniperaluren ais friilior bei der Jod- 

kaliumprobe gewiihlt werden konnen. Die in der Ver- 

oflentlicliung mitgeteilten Tabellen iiber ausgefiihrte Wiirme- 

proben lassen erkennen, dafs die Diplienymalinprobe auch 

in den Fiillen sichere und gleichmiifsige Ergcbnissc lieferte, 

wo die Jodkaliurnprobe giinzlich versagte. H.

Das G o ld  in  Britisch.- Co lum bion beginnt nach 

„Eclio“ die Aufmciksamkeit immer mehr auf sich zu 

zielien. Ein Bericlit des Grubenbureaus beleuciitet die 

Zukunft, welche die Montanindustrie in dieser Kolonie 

verspriclit. Bisher hal man nur Goldplacers aufgesucht, 

aber durch die Untersuchung derselben beginnt man auch 

goldhaltige Quarze zu beaibeiten. .Seit 1858 liefcrten die 

Placers fiir 57,7 Millionen Doli. Gold, die Quarze nur 

fiir 2,178 Millionen. Die halbe Produktion der Placers 

stammt aus den ersten zehn Betriebsjahren; 1863 erreichte 

sie 3 913 453 Doli., in der liauptsachc aus dem Distrikt 

Caribou, von da ging die Placerproduktion bis auf 

356 131 Doli. in 1893 zuriick. Aber dann bildelen sich 

grofse Compagnieen, die mit vervolIkominneten Apparaten 

das Verwaschen der goldhaltigen Kiessande in der Gegend 

von Bankeoville und Quesnelle erfolgreich unternahinen 

und diese Industrie von neuein belebten. Die Beyrbeitung 

der Quarzgange beginnt langsam; sie ergab 1893 nur fiir 

23 404 Doli., aber 1896 fiir 1 244 180 Doli. Gold. Fast 

alles kommt aus dem Betriebe in der Nachbarschaft von 

Rofsland.

Zu der in Nr. 21 angegebonen Zusammenstellung der 

tiefsten Schiichte verdanken wir der Aktien-Gesellscliaft 

Bockwa-Hohndorf Vereinigt-Feld bei Lichtenstein folgende 

Mitteilung: Der angefiihrte Schacht Einigkeit, Lugau, Sachsen, 

existiert gar nicht, genieint sind jedenfalls die Schiichte 

unserer Gesellschaft, yon denen aber Schacht I eine Tiefe 

von 850 m, Schacht II von 885 m hat, wahrend der im 

Abteufen begriffene Schacht III 900 m tief wird. Die 

Schiichte nnseres Nachbarwcrkes, des Steinkohlenbauvereins 

Hohndorf (Ilelene- und Idaschacht) haben ebenfalls eine 

Teufe von 832 m.

Yolksirirtsehaft und Statistik.
Deutsche Salzgew innung u n d  Bestouerung. Unter 

den Sal z produzierenden europiiischeii Landem stelit Deutsch

land hinsichtlich der Hohe der Produktion an driller Stelle; 

es wird iibertroflen von England, welches nahezu doppelt 

so viel, und Rufsland, welches um ein Funftel mehr produziert. 

Im letzten Vierteljahrhundert hat sich die deutsche Salz

gewinnung mehr ais verdoppelt, sie ist von einer halben 

Million auf 1 161 188 t im Jahre 1895/96 gestiegen

nnd zwar ziemlich stetig, aber weit stiirker, ais die Be-

volkerungszunahme, sodafs aucli die Ausfuhr, sowie dic 

Verwendung von Salz zur Viehfiilterung und zu gewerblichen 

Zwecken eine beachtenswcrte Zunallme erfahren hat. Der

inliindische Speisesalzverbrauch weist dagegen nur un-

bedeutende Schwankungen auf; er bewegt sich seit mehreren 

Dezennien zwischen 7,4 und 7,8 kg pro Kopf der Bevolkerung. 

Dic AusfuhrzitTern weisen sowohl, was dic Bezugslander, 

ais auch die Mengen betritTt, grofsere Yerschiedenheitcn 

auf; wiihrend noch vor acht Jahren Oesterreich-Ungarn, 

dic Niederlandc und Belgien regelmUfsig die bedeutendsten 

Abnelimer waren, behauptet seit 1889/1890 Britisch-Indieti 

den ersten Platz; die deutsche Ausfuhr nacli dorthin hatte

1S91/92 mit 96 000 t den Hohepunkt erreicht, ist aber 

in den letzten Jahren gefallen auf etwa 54 000 t. Weiter- 

liin gingen von 221 500 t der Gesamtausfuhr 1895/96 
nach den Nicderlanden 47 000, nach Oesterreich-Ungarn 

31 000, nach Norwegen und Schweden 22 500 und Belgien

16 500 t. Die abgabenfreic Verwendung von Salz ist 

von 385 000 t im Jahre 1886/1887 auf 538 000 t im 

letzten Berichtsjahrc gestiegen und zwar innerhalb dieses 

Zeitraumes stetig; weit mehr, ais die Hiilfte dieses Quantums 

Iindet in Soda- und Glaubersalzfabriken, durchschnittlich 

etwa ein Funftel desselben in der Viehfutterung Verwendung.

Die Besteucrung, welche 1867 innerhalb des deutschen 

Zollgebietes einlieitlich geregelt ist, erfolgt auf Grund der 

Fabrikątsteuer und betriigt seit dieser Zeit unverandert 

12 JO. fiir 100 kg; der Einluhrzoll wurde 1879 von 12 
auf 12,80 JO. erlioht, um aus Zweckmafsigkeitsgriinden die 

deutsche Abgabe derjenigen Frankreichs gleichzustellen; fiir 

das lleichsbudget fallt diese Zolleinnahme nicht mehr erheblich 

ins Gewicht; wahrend sie anfangs der siebziger Jahre mehr 

ais 5 Mili. Mark betragen hatte, erhob sie sich im letzten 

Rechnungsjahr auf wenig mehr ais 2,25 Mili. Mark. Dagegen 

bildet die Salzsteuer, obwohl sie niemals ais driickcnd oder 

konsumschwachend empfunden wird, einen gewichtigen Ein- 

nahmeposten; die Reinertriignisse sind stetig gestiegen von

33,5 Mili. Mark im Durchschnitt 1871/75 auf 47,5 Mili. 

Mark in 1894/95 und 48,9 Mili. Mark im letzten Jahre. 

Gegeniiber anderen Yerbrauchssteuern erfreut sich die Salz

steuer des Vorzugcs, dafs ihre Veranlagung und Erhebung 

einfach und billig ist. weil die Salzgewinnung in Deutschland 

auf wenige Produktionsstiitten beschriinkt ist.

Ueber die E isenerzindustrie an  den grofsen 

Seen von Nordam erika. Im Anschlufs an den Bericlit 

in Nr. 20 S. 384 IT. iiber die Eisen-Industrie in den 
Siidstaaten der Ver. Staaten von Amerika werden hier die 
nachstehenden Mitteilungen von George T. Tuneli nach 
Heft 3 des Archivs fur Eisenbahnwesen (Berlin, J . Springer) 
wiedergegeben.

Man untersclieidet in den Vcreinigten Staaten drei 

Gebiete, in denen liauptsachlich Eisenerz gewonnen wird: 

das ostliche Gebiet, die Minen von New-York, New-Jersey, 

Pennsylvj nien und Ohio umfassend; die Seenregion im 

Norden der Staaten Wfsconsin und Minnesota und auf der 

oberen Ilalbinsel von Michigan; die Alabama-Tenncssee- 

gegend im Siiden. Die Forderung de3 Minengebiets des 

Oberen Sees hat in den Jahren 1880 bis 1895 ganz 

gewaltig zugenommen und ubcrtrifTt jetzt die anderen 

Gebiete bei weitem. Im Jahre 1880 betrug die Gesamt- 

forderung an Eisenerz in den Vereinigten Staaten 7 120362 
grofse Tonnen*), davon entfielen auf das Seengebiet nur 

1 677 814 t oder 23,6 pCt.; 1895 dagegen nahmen diese 

Minen an der Gesamtforderung von 15 957 614 t mit

10 328 428 t oder 64,7 pCt. teil. Am empfindlichsten 

haben unter dieser Steigerung die ostlichen Minen gelitten; 

ilire Forderung, die 1880 noch 4 243 371 t oder 59,59 pCt. 

betrug, fiel auf 1 534 863 t oder 9,62 pCt. im Jahre 1895. 
Das sudliche Gebiet ist seiner Lage wegen weniger beriilirt 

worden.

Die Ueberlegenheit der Seenregion beruht auf der Be- 

schaffenheit des dort geforderten Erzes, das sehr wenig 

Phosplior enthiilt, wahrend es reich an melallischem Eisen 

nnd frei von schrid 1 i cli en Bestandteilcn ist, in gewissem

*) i  grofse (long) Tonne =  1010 kg.



Nr. 22, -  480 -

Umfange eine vorziiglicbe pbysikalische Beschaffenbeit be- 
sitzt. Es eignet sieli besonders fiir das Bessemerverfaliren, 
walirend aus den ostlichen Minen vielleicht weniger ais 
ein Viertel der gefiirderten Mengen diesem Verfahren unter* 
worfen werden kann, und das Bessemerverfahren spielt in 
Amerika eine so grofse Roiie, dafs 1895 etwa 59,5 pCt. 
desgesamten dortgefiirdertcn Roheisens dannch behandelt sind.

Die Transporteinrichtungen sind vortrefflieh. Besondere 
Minenbabnen fiihren das Erz an die Hafen derSeen heran. 
Hier fallt es hauptsiichlich durch seine eigene Schwere in 
(iie Kammern der 572/3 Fufs bohen Docks und von dort 
i u die Dampfer, die an der Seite des Docks anlegen. Im 
Ankunftshafen wird das Erz durch Becherwerke ausgeladen 
und wieder in Docks gelagert oder unmittelbar in die Eisen- 
bahnwagen verladen. Wenige Stunden geniigen jetzt, um 
eine Menge ein- oder auszuladen, zu dereń Verladung 
friiher mehrer Tage erforderlieb waren; zur Verladung 
von 2500 t geniigen z. B. 70 Minuten, die grijfsten

Die Kosten der Befórderung auf den Seen sind ai.fser- 
ordentlicb gering. 1895 wurde auf der Strecke Duluth — 
Ashtabula (889 engl. Meilen) 80 Cents =  9/io mills fiir 
die engliscbe Tonne und Meile gezaldt. Es entspriclit 
das einem Satze von etwa 0,23 Pfg. fiir das Tonnen- 
kilometer. Im Sommer 1896 ging der Fracbtsatz zeitweise 
auf 60 Cents lierab =  67/ 100 mills fiir die Tonnenmeile =
0,18 Pfg. fiir das Tonnenkilometer. Erwiigt man, dafs auf 
den Eisenbahnen ein Satz von 3 mills fiir die Tonnen- 
meile =  0,78 Pfg. fiir das Tonnenkilometer fiir Erz- 
befórderuug ais ein ungewobnlich niedriger zu betrachten 
ist, so leuchtet die Geringfugigkeit solcher Fracbtsiitze 
bei der Wasserbeforderung ein. Man hofft, dafs die 
Befórderung auf der Eisenbabn nach Pittsburiib allmahlich 
zum Preise von 0,78 Pfg. fiir das Tonnenkilometer móglicb 
sein wird. — Nur bei so billigem Fracbtsatze aber lobnt 
sieli die Befórderung der Erze von dem Seengebiete nach 
dem Osten der Yereinigten Staaten-.

Dampfer kunnen in 12— 14 Stunden entladen werden.

Brennm aterialien-Yerbrauch der S tadt Berlin  fu r den M onat A p r il 1897.

Steinkohlen, Koks und Briketts Brannkolilen und Briketts

Eng West- Sach- Ober- Nieder-
zusammen

Boh- Preufs. u. Saehsische

lische falisclie sische schlesisclie schlesisclie mische Briketts Kohlen
zusaniineii

in Tonnen

I. Empfang. 

n. Eisenbahnen . . . 79 7 566 671 44 064 17 298 69 678 3 932 54 047 501 58480
b Wasserstrafsen . . 27 495 8 665 — 62 836 — 98 996 3 188 290 695 4 173

Summę des Empfanges 27 574 16 231 671 106 900 17 298 168 674 7120 54 337 1 196 62 653

I I .  V e r s a n d .  

a. Eisenbahnen . . . 538 210 1361 338 2 447 10 133 143
l>. Wasserstrafsen . . 588 — — 3 740 — 4 328 — 290 — 290

"uinme des Versandes 1 126 210 — 5 101 338 6 775 10 423 — 433

lileiben im April 1897 
in Berlin................... 26 448 16 021 671 101 799 16 960 161 899 7 110 53 914 1 196 62 220

Im April 1896 blieben 
in Berlin................... 43 604 12 232 590 103 630 14 482 174 538 8103 51 193 787 60 083

iM Ithln (  +  Zunahme, 

— Abnahme) . . . — 17 156 + 3 789 + 81 -  1831 + 2 478 -  12 639 -  993 + 2 721 + 409 + 2 137

111. E m p fa n g  der nicht im Weiehbilde von Berlin liegenden Stationen, abzuglich des Versandes:

a) auf der Eisenbahn.

| 341 | 4 779 | 80 | 12 716 | 7 224 | 25 140 | 864 | 7 971 | 856

b) auf dem Wasserwege.

| 4217 1 1818 1 -  I 36 799 1 -  I 42 834 1 2 777 1 -  | 983

9 691

3 760

Kołilen-Ausfuhr nach Ita lio n  a u f der Gotthard- 

bahn im  M onat A p ril 1897.

Bohmens Braunkohlen-Zufuhr a u f dem  Wasaer 

wego.

Y  ersand  st a t io n e  n Cliiasso

t

Ueber

Luino

t

Loearno Total

t

Im  Monat April: 1897

t

1896

t

H i d n i t z ................................... 290 100 — 390 FQr 42 012 58 031
Von der lleydt 130 100 — 230 Saale-Gebiet.............................................. 3 891 8 422
Langendreer . . . .■ 50 — — 50 Elbe-Gebiet unterhalb Magdeburg 36 037 64 841
l.utgendortmund 150 120 — 270 Elbe-Gebiet oberhalb Magdeburg bis

Marten . . . . . 40 60 — 100 W it te n b e r g .............................................. 26 619 48167
Oberhausen . . .  . . 200 30 20 250 Havel- und Ihlegebiet zwischen Elbe

I t i e m k e .................................. 90 20 — 110 und P o t s d a m ........................................ 71201 72 345
S c h a lk e ................................... 220 50 10 280 3 669 4 279

50 50 — 100 Potsdam Stadt . . . . . . . . 6 307 7 083
Ueckendorf ............................. 90 80 10 180 Oestlich Berlin bis zor OdermOndung 6 027 14 545

110 330 10 450 195 763 277 713
Total 1420 940 50 2410 Februar 16 686 ■ —

1. Yierteljahr 1897 4388 3365 115 7868 Marz 161576 206 720

Von Jan. bis Ende April 1897 | 5808 | 4305 i 165 | 10278 374 025 484 433
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Terkehrswesen.
Wagengestellung im  Ruhxkohlenrevier iur dii 

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

Datum

Es sind 

yarlangt | gestellt

Die Zufuhr nach den 

Rheinhafen betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

Elberfelder liezirke

aus dem 
Bezirk

nach
W agen 
zu 10 t

Mai 1. 12 078 12 073 Essen Ruhrort 19 859
n 2. 898 877 n Duisburg 8 628
n 3. 11770 11769

”
Hoclifeld 2 881

)> 4. 12 214 12 214
n ' 5. 12 592 12 592 Elberfeld Ruhrort 151
n G. 13 040 13 040 n Duisburg 35
n 7. 13 181 13 181 n Hochfeld 6
n 8. 13 470 13 470 Zusammen: 31560
n 9. 932 932
n 10. 12 855 12 841
n 11. 12 997 12 997
u 12. 13 466 13 433
n 13. 13 432 13 376
V 14. 13 595 13 595
n 15. 13 954 13 916

Zusammen: 170 474 170 306
Durchschnittl.: 13113 13 100
Yerhaltniszahl: 12 462

Amtliche Tarifveranderungen. A u s n a h m e t a r i f 
voin 1. April 1892 fiir die Beforderung von Stci n- 
kohlen u. s. w. von belgischen nach rheinisch- 
w estfiilis che n Stationen. Die Station Koln-Bonnlhor 
des Direktionsbezirks Koln wird am 1. Mai d. J. fiir den 
Einpfang von Steinkohlen u. s. w. in den vorbczeichneten 
Ausnahinetarif aufgenoinmen. Niiheres iiber die Krachtsiitze 
bei den konigl. Eisenbahndirektionen zu Essen und Koln. 
Essen, den 30. April 1897. Konigl. Eisenbahndirektion, 
namens der beteiligten Yerwaltungen.

Rliein is cli - W e s t f a l i a c h  - N iederliin disch er 
Kohlenverkehr. Im Anschlufs an nnserc Bekanntmaclning 
vom 24. Miirz d. J. bringen wir hierdurch zur Kenntnis, 
dafs die im Ileft 1 des Ausnahmetarifs fiir den yorbezeich- 
neten Verkehr (Neuausgabe voin 1. April d. J.) eiilhaltcnen 
Frachtsiitze der Ausnahmetarife A und B nach Stationen 
der Grofsen Belgischen Central-Eisenbahn am 1. Mai d. J. 
in Kraft treten und die beziiglichen Frachtsiitze in der 
Ausgabe des Ileftes 1 voiu 1. Oktober 1895* mit dem 
gleicheu Tage aufgehobcn werden. Essen, den 28. April
1897. Konigliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten 
Yerwaltungen.

Ausnahinetari f vom 1. April  1892 fiir die Be

forderung von Steinkohlen etc. von belgischen 
nach rheinisch-westfalischen Stationen. Die Halte-r 
stelle Eilendorf des Direktionsbezirks Koln wird vom
1. Mai d. J. fiir den Empfang von Steinkohlen etc. in 
den vorbezeichneten Ausnahinetarif aufgenommen. Niiheres 
iiber die Frachtsatze bei der konigl. Eisenbahn-Direktion 
zu Essen oder Koln. Essen, den 29. April 1897. Konigl. 
Eisenbahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen.

Rhe i n is cli - W es t fiil isch - N i e d e r l i i n d i s c h e r  
Braunkohlenverkehr. Am 1. Mai d. J. tritt ein neuer 
Ausnahinetarif fiir die Beforderung von Braunkolilen u. s. w. 
von den Stationen Brtihl, Herzogenrath, Horrern, Kalscheuren, 
Kierberg, Koln-Ehrenfeld, Konigsdorf und Liblar des Eisen
bahn - Direktionsbezirks Koln nacli Stationen der Grofsen 
Belgischen Central- und der Liittich-Macstrichter Bahn in

Kraft, welcher gegeniiber dem am gleielien Tage zur Auf
hebung gelangenden gleichnamigen Tarife vom 1. September 
1895 teilweise Fraehtermiifsigungen enthalt. Ueber die 
Hohe der Frachten geben die beteiligten Dienststellen 

Auskunft. Koln, den 24. April 1897. Konigliche Eisen
bahndirektion.

Ycrcine und Ycrsammltuigcn.
Sitzung der Deutsehen geologischen Gesellschaft 

am 5. Mai. Herr Professor Ebert bespraeh eine Bohrung 
auf der Westgaste bei Norden in Ostfricsland. Die 
Westgaste ist eine, siidwestlich vor der Stadt Norden ge- 
legene, inselartige Erliebung aus dem Marschboden. Nord- 
westlich von Norden ist der llafen Norddeich, von wo 
man nach Norderney iiberfahrt. Eine weite Ebene liings 
der Kiisle nach Siiden bis zur Emsmundung wie auch im 
NO.-Fortstreichen an der Oberniiche wird durchgiingig von 
Marschboden (Klei und hutnose, nach der Tiefe reine 
Sande) eingenommen. Die Erliebung der Westgaste besteht 
nun an der Oberniiche aus diluvia!en Schicliten, und zwar 
konnte der Vortrogende bei der Ausgrabung des Unter- 
gnmdes gelegentlieh des Baues einer Brauerei feststellen 
zunachst eine sehwache Lage Sand, dann Geschiebemerge] 
und darunter Diluvialsand. Am Fufse des Hiigels ist schon 
Klei iiber dem Sand gelagert.

Neuerdings wurde am NW.-Abhang der Westgaste eine 
Bohrung anf Wasser ausgefiihrt, welches folgendes Resultat 
hatte. An der Oberlliiche fand sieli Kleiboden bis 0,90 in, 
darunter bis 2,50 m Tiefe feinkornige Sande, dann bis 6,20 m 
Diluvialsande mit Gesehieben, bis 6,80 m Geschiebelehm und 
bis 20,80 m Gesehiebemergel. Darunter folgte bis 22,50 m 
schwachniergeliger feiner Sand und sodami bis 30,60 in 
feinkiirnige Quarzsande teils mit grofseren und kleineren 
Kohiensliicken und schliefsiich bis 34 in grobkiirniger 
Quarzsand. In der Teufe von 26— 28 m wurden in dem 
feinkornigen Quarzsand Glaukonitkornchen beobachtet, in 

dem grobkornigeren von 30— 31 und 32— 33 m. Kolilon- 
reste und Magneteisen, letzteres durch Herrn Professor 
Scheibc festgestellt. Diese Quarzsande von 22,50 m an 
erinnern nun in ihrer Ausbildung sehr an tertiiire Quarzsande. 
Die Quarzkorner in den feinkornigen Sanden sind so gleicli- 

miifsig von Grofse und Rundung, wie sie gerade in tertiiiren 
Sanden zu finden sind, und zwischen dic vorwiegend 
weilsen Kornchen sind reichlich sliirker oder schwiiohcr 
rosa gefiirbte Kornchen des sogenannten Rosenąuarzes 
beigemischt. Aucli enlhalten diese feinkornigen Sande 
keincn Fcldspat. Die grobkornigeren Sande haben dic 
gleiche Zusammensetzung von reinem und Rosenquarz, doch 
sind hier die KSrner bald grofser, bald kleiner, aber eben- 

falls abgerundet. Auch hier felilt im allgemcinen der Feld- 
spat, nur in zwei 1’roben wurden wenige kleine Kornchen 
gefunden, die aber gegeniiber dem Quarzreichtum niclit in 
Betraclit kommen. Daher dlirftcn nach des Vortragenden 

Ansicht wolil diese Sande zum Miociin zu rechnen sein.

Jedenfalls sei cs interessant, dafs hier in der Marsch- 
ebene eine Insel diluvialer und wahrscheinlich tertiiirer 
Schicliten sich erhalten hat.

Herr Dr. Potonić erbrterte dic pali io n tologi sch e 
l lerkunft der Far ren und hoh eren Pfl anzen iiber- 
haupt von den Algen. Die Annahme, dafs die Algen 
die ersten Plianzen und organ isch en Wcsen iiberhaupt ge- 
weseu seien, die die Erde bevolkert haben, ist aus
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theoretischen Grllnden sichef Hchtis'. Die Palaontologie 
hat allerdings noch keine Beweise fur dieselben geliefert, 
da bereits im Silur, wo die ersten sicheren Pflunzen, 
namlich unter anderem hoch organisierte Farren, wie 
Archaeopteris hibernica, auftreten, Die fossilen paliiozoischen 
Farren zeigen jedoch Eigentumlichkeiten, die sich nur oder 
doch am besten durch die pliylogenelische Herleitung der
selben von Wasserpflanzen, etwa vom Habitus der echt 
gegabelten Fucaceen, erklilren lassen. Das ist vor allem 
das hSufige Auftreten echtcr Wedelgabelung, die deshalb 
ais Erinnerung an Verhiiltnisse bei den Vorfahren an- 
zusehen sind, weil sie aus mechanischen Grunden durchaus 
unzweckiniifsig sind und in der That im Verlauf der 
Fonnationen immer mehr verschwinden und auch heute 
nur gelegentlieh und dann ais Abnormilaten, die, wie sich 
aus dem Gesagten ergiebt, ais ntavistische Erscheinuugen 

zu erklilren sind.

Jedenfalls miissen wir echt gabelig aufgebaute Pflauzen 
ais die Vorfahren der Farren ansehen. Versuchen wir 
den Anschlufs an die Algen so ergiebt sich, dafs die 
Wedel der Farren ais metamorphosierte Algen-Gabelzweige a 
anzusehen wtiren, die' von ilirem Sehwesterzweig b uber- 
gipfelt worden sind, das heifst, dafs der eine Gabelzweig b 
sich slarker entwickelt und in die Fortsetzung einer Achse 
fruherer Ordnung riickt, wodurch Zweig a geworfen wird. 
Sehen wir uns solche Gabelzweige bei Algen wie den 
Fucaceen an, so konslatieren wir, dafs diese aufser der 
Hauptfunktion, der Assimilation, auch der Fortpflanzung 
dient, der zweiten Hauptfunktion, welcher zusammen mit 
der ersten alle iibrigen Lebensthiitigkeiten untergeorduet 
sind. Beim Farrenwedel, den wir liier einmal homolog 
einem solchen Ubergipfelten Algenzwcig a setzen wollen, 
haben wir ebenfalls im grofsen und ganzen Assimilation 

und Fortpllanzung gleichzeitig yertreten,. erst bei den 
hoheren Pflanzen findet eine tiefer geliende Arbeitsteilung 
und dadurch die Bildung der yerschiedenen Blattbildungen 
statt (wie Keim-, Nieder-, Laub-, Iloch- und Bliilenbliitter, 
welche letzteren ausschliefslich der Fortpflanzung dienen), 
die einzelne hier noch in betracht kommenden Arbeiten 
unter sich verteilen konnen (Kelch-, Kronen-, Nektar-, 

Staub-, Fruchtbliitter).
Durch diese direkte Ankniipfung der Farren an den Algen 

ergiebt sich fiir die botanische Morphologie ein Lichtblick 
fiir das Problem der phylogenetischen Herkunft des Blattes 
der hoheren Pflanzen (exclusive Moose), das also darnach 
homolog einem ubergipfelten Gabelzweig ist.

Eine scheinbare Schwierigkeit bietet das Auftreten des 
Vorkeimens (Prothaliums) der Farren. Beriicksichtigt man 
aber, dafs die Farren durch die Beibelialtung der Fruc.htungs- 
Vermittelung durch Wasser aus physiologischen Griinden 

die beweglichen Fortpflanzungsorgane (Spermatozoiden und 
Eizellen) dorthin zu schaffen bestrebt sein miissen, wo eben 
dieses so nijtige Wasser zu finden ist, namlich auf dem 
Erdboden, so begreift sich die Einschaltung eines Organes 
wie des Prothaliums, das dann ais Neubildung anzusehen 
ist, die unmittelbar am Boden anliegend wachsend die 
Spermatozoiden uud Eizellen in die giinstigste Lage bringl, 
sich zu treffen.

Moofe, die man geneigt ist ais umnittelbare Vorfahren 
der Farren anzusehen, wurden nunmehr aus einer, uns 
freilich unbekannten, Zwischengruppe zwischen Gabelalgen 
und Farren herzuleiten seien.

Ilerr Dr. Phi l ipp i sprach iiber den sogenannten Kreide-

mergel von Cannsta.t, In der Mitte der fiinfziger 
Jahre wurden im Cannstatter Becken einige Bohrungen 
Yorgenommen. Aus dem einen Bohrloch (Nr. 4) wurde in 
einer Tiefe von ca. 60 m eine gut erhaltene Faunula 
gewonnen, die Herrn Alberti zur Bearbeitung iibergeben 
wurde. Dieser vorolfeutlichle die Resultate derselben in 
seinem „Ueberblick iiber die Trias". Nach ihm gehort 
der Cannstatter Kreidemergel, wie er die fossilfuhrende Schicht 
nach ihrer inurben Gestcinbeschaflenheit nannte, der obersten 
Abteilung des Grenzdolomites an und liegt demnach direkt 
unter den Mergeln des Gipskeupers. Diese Thatsache wiire 
an sich schon wichtig gemig, da bislnng Schichten solcher 
Beschalfenheit und so vorziiglich erhaltene Schalen aus 
diesem Horizont nicht bekannt waren, sie gewinnt aber 
nocli dadurch an Bedeutung, dafs nach Alberti von den 
28 Cannstatter Arten 14 sicher, 8 wahrscheinlich in

St. Cassian sieli wiederfinden sollten. Angeregt durclt Herrn 
Professor Koken, welcher vermutete, dafs die Cannstatter 
Fauna einem viel tieferen Horizont angehoren konnte, hat 
der Vottragende den Kreidemergel und seine Fossilien, die 
ihm von Professor 15. Fraas zur Verfiigung gestellt wurden, 
untersucht. Nach Albertis Profil sollte diese Schicht und 
die dainit verbundenen Doloinite noch von 6,060 m Tlion- 
mcrgeln und Sandsteinen unterlagert werden, was allerdings 
ebenfalls auf die Zugehorigkeit hinwies. Nach den sehr 
genauen Profilen der Cannstatter Bohrungen, welche O. Fraas 
verolfentliclit hat, stellt sich jedoch die Saclie wesentlich 
auders dar.

Im Bohrloch IV wurde unter l)iluvium und Gips- 
kcuper in ca. 135 Fufs Miiclitigkeit folgendes Lettenkohlen- 

profil erbohrt:

16 Fufs Tlionmergel im Wechsel mit graublauem 
kieseligein Kalk, 4 Fufs lfieselreicher Sandstein mit Mergeln,
3 Fufs dunkler mergeliger Sandstein, 4 Fufs Tlionmergel,
17 Fufs helle und dunkle Mergel, 5 Fufs fester Sandstein 
mit Scliwefelkies, 5 Fufs Tlionmergel, 2 Fufs dunkler Thon 
mit der Hauptąuelle. Darauf stiflfs man auf eine sehr 

harte, kieselreichc Kalkbank, die Fraas ais das Hangende 
des unteren (Trigonodus) Doloiniies anzusehen geneigt ist. 
(Eine Bank vou gleicher Beschalfenheit bildet auch an 
anderen Punkten, z. B. Herrenzimmern, die oberste Schicht 
des Trigonodus-Dolomit). Der Trigonodus - Dolomit mit 
20 Fufs Miiclitigkeit ist zwar durch das Sauerwasser stark 
ausgelaugt und verandert, aber noch deutlich erkennbar; 

aus ihm slammt die von Alberti beschriebene Fauna. Wo 
weiter unten Musclielkalk lagern sollte, sind wieder Wechsel 
von Thoumergeln mit harten Kalktriiininern, Kieselknauern, 
Sandkalken. Die Sandsteine und Tlionmergel der Letten- 
kohle bei Alberti sind daher nach Auffassung von Fraas 
niehts anderes ais durch das Mineralwasser inetamorpliosierte 
Nodosus-Schichten. Dafs diese Auffassung die richtige ist, 
darauf weist auch die Lage der Sauerwasscrquellen hin. 
Dieselben sind im Cannstatter Becken stets an die Thone 

der Lettenkohle gebuuden und ergeben also, dafs das an- 
gefuhrte Profil der Lettenkohle zugeliort, die Kreidemergel 
also darunter liegen. Eine Durchsicht der Fossilien ergab 
eine auffallende Uebereiustimmung mit der Schwieberdinger 

Fauna. Fast samtliche Arten linden sich in derselben 
und stimmen auch in der Erhallung der meist spiitigen 
Schalen so genau iiberein, dafs der Vortragende die 
Cannstatter Fauna ebenfalls den unteren Trigonodus-Dolouiit 
zurechnen kann.
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Herr Prof. li lock mann aus Clausthal sprach iiber neu 
aufgęnommene M angan lagersliiticn der spanischen 
Provinz Huelva, die er zu studieren kiirzlich Gelegen- 
heit hatte.

Die Sierra Morena zwischen der allantischen Kiiste 
und dem Bruchrand des Guadalquivir ist besonders nicli 
an Erzlagerstiillen, die in viilliger Konkordanz den Sehichlcn- 
gliedern der paliiozoischeu und archriischen Formations- 
reilie eingelagert sind. Dahin gehorcn die zum grofsten 
Teil noch dcrbergmiińnisclien Krschliefsung harrendenMagnet- 
und Koteisensteinlagerstiitten innerhalb der krystallinischen 
Scliiefer, ferner die allbekannlen Kieslagersliitlen im 
Paliiozoicum der Provinz Iluclva (Kio Tinto, Tliarsis etc.) 
und dann aucli die hier in Kede stelienden Manganlagerstiitten.

Mangancrze sind aus der Provinz lluelva seit liingerer 
Zeit bekannt und bab 'n infolge iiires masscnhaftcn Auf- 
tretens einen unheilvollen Einflufs auf den deutschen Mangan- 
bergbau ausgeiibt. Bis zu Anfang dieses Jahrzehnts bat 
man sich aber darauf beschriinkt, nur den aus Pyroiusit 
besteliendeii Ausbifs der LagcrstiiUen zu gewinnen, wiihrend 
man nunmelir dazu ubergegangen ist, das Erz in der Tiefe 
aufzusuchcn. Dabei hat sieb in kaum zu hofleuder Weise 
hcrausgestellt, dafs die Erze mit grofser uud gleicbbleibender 
Machtigkeit ais Gemenge von Mangan-Carbonat und Silikat 
zur Tiefe niederselzen und aucli weitc streiebende Er- 
streckung haben.

Nacli łhrem ganzen Auftreten erscheinen die Lager- 
stiitten wie Giinge, doch lehrt ihre absolute Konkordanz 
mit den sie aussehliefsenden culiniscben Schiefern, dafs sie 
in gleicber Art wie die in niichster Niihe auftretenden 
Kieslagerstiitten beurteilt werden miissen.

Der jungę Bergbau dehnt sich zur Zeit schon auf eine 
ganze Anzahl einzelner Vorkommnisse aus, die zum Teil 
im Tagebau, zum Teil im Tiefbau abgebaut werden. Den 
wcseHlIichsten Anteil hat die Finna Sundheim &. Doctsoli 
in Huclva. Diesem spanischen Manganbergbau mufs eine 
grofse Zukuuft zugestanden werden, wie er schon jetzt 
daran ist, die kaukasische Konkurrenz aus dem Felde 
zu schlagen.

Kum Schlufs erorteite Herr Professor Beyschlag 
Lag er u n gse rsc h ei n u n gen im Tertii ir der Gegend 
von Kassel. Die Gegend von Kassel wird vorwiegend 
von mesozoischen Schichten, namentlich Buntsandstein und 

Muschelkalk, gebildet und in einer der mchrfacli bei Kassel 
beobachteten Spalten wurde auch Juraformation beobachtet. 
Die Terlijirformalion liegt nun diskordant auf diesen 
Schichten infolge einer vorhcrgegangenen Abrasion, da 
daseibe bald auf Muschelkalk, bald auf Roili oder Bunt
sandstein lagert. Dic Gliederung des Teriiiirs bat sich 
durch die geologischen Aufnahme-Arbeiten des Vortragenden 
im Sinne der schon friiher von Ebert und von Koenen 
gemachten Beobachtungen und Ansichten durchfiihren lassen, 
namlich unteroligociiiie Braunkohlenbildungen, initteloligo- 
ciiner Septaricntbon. oberoligociine Meeresbildungen und 

miociine Braunkohlenbildungen. Durch neue Bohrungen 
am Siidabhang des Habichtswaldes sind auch dort die Ver- 
haltnisse jetzt aufgekliirt. Es zeigte sich jedocli bei den 
Aufnahmen, dafs sowohl das Oberoligociin, aber namentlich 
der Septarienthon vielfach nicht vorhanden ist und die 
hoheren Schichten auf iilteren tertiiiren liegen. Es haben 
nun neue Aufschliisse ergeben, dafs diese Ersclieinungen 
einerseits auf Abrasion, andererseits aber auf miichtige und 
tiefe Auswaschungsrinnen zuriickzufiihrcn sind. Letztere

wurden namentlich durch neuere Aufschliisse des Bergbaus 
auf dem Ilabichtswald festgestellt. Es sind tiefe Aus
waschungsrinnen von den verschiedensten Formen, durch 
die vielfach dieKohlenflotze viillig fortgespult und die zum Teil 
mit BasalttutT ausgefiillt sind. Es ist nun eine andere auffallende 
Erscheinung, dafs in demSchottermaterial in den Rinnen Kiesel- 
schiefer und andere Scliiefer aus dem Culin des rheinischen 

Schiefergebictes sich finden, welche also darauf hinweisen, 
dafs diese Auswaschungsrinnen weit von Westen von dem 
rheinischen Schicfergebirge berkominen. Auf Abrasion ist 
die diskordante Ueberlagerung der jiingeren Braunkohlen
bildungen des Hirschbcrges auf den untcroligociinen Schichten 
bei Grofsalmerode ostlich von Kassel zuruckzufuhren, wie 
ebeufalls neuere Aufschliisse bewiesen haben.

Der Naturhistorische Verein der Preufsisehen 

R he in lande  u n d  W estfalens wird in diesem Jahre seine 
Generalversammlung unter dem Vorsitz scines Prasidenten, 
des Wirklichen Geheimen Rats, Oberberghauptmanns a. D. 

Dr. iluyssen in der Pfingstwochc zu Saarbrucken ab- 
halten. Die Burgermeister Fe Id mann von Saarbriicken 
und Dr. Neff von St. Johann haben gemeinsam einen 
Ausschufs gebildet. Die Versammlung wird im Gasthof 
zum Rheinischen Hof durch eine zwanglose gesellige Ver- 
einigung am Pfingstmontag Abend eingeleitet. Am 8. Juni, 
Dienstag, beginnen die Sitzungen um 10 Uhr vormittags 

im Civil-Kasino.
Nach Erledigung der geschaftlichen Tagesordnung werden 

eine Anzahl interessanter Yoririige folgen:

Bezirksgeologe Dr. L epp l a  aus Berlin: „Ueber die

siidliclie Begrenzung des Saarbrlicker Steinkohlcngebirges."

Bergassessor DUtt ing  zu Neunkirchen: „Ueber dic

neueren geoguostiseben Aufschliisse im Saarbezirk.“
Bergassessor Stockf let l i ,  der kiirzlich in Sardinien 

war: „Ueber dortige Erzrorkommnisse."

Sanitatsrat Dr. W i r tgcn  zu Luisentlial: „Ueber die

Flora der Saarbrlicker Gegend und insbesondere diejenigc 

auf dem Muąćhelkalkgebiet."

Gymuasial-Oberlehrer Dr. Ruppersbcrg:  „Ueber das 

Auftreten der Kelten und der Romer im Saargebiet."

Bergassessor Ge r l ach  aus Neunkirchen: „Ueber gefalir- 

lose Ziindung von Sprengstoflen auf Schlagwcttergruben, auf 

Grund der von ilun. selbst geleiteten Versuchc auf der 

Kgl. Steinkohlrngrube Konig" (mit Experimenten).

Sanitatsrat Dr. F u l l e r  aus Neunkirchen: „Ueber Kolilen- 

Lungen."
Gymnasial-Oberlehrer Dr. Herwig in Saarbrucken und 

Lazarettarzt Dr. Brauneck inSulzbach: „Ueber Anwendung 

der Rontgenstrablen in der Chirurgie."

FUr den 9. Juni, Mittwoch, sind gemcinschaftlichc Aus- 
lllige Yorgesehen, wobei den Teilnehmern die Wahl gelassen 
wird, ob sie Anlagen der Bergwerke des Staats kennen 
lernen oder die im Jahre 1870 geschichtlich beruhmt 
gcwordenen Oertlichkeiten: Spiclieren, Ehreuthal u. s. w. 
besuchen wollen.

Zur Besichtigung der Sammlungen der Saarbrucker 

Bergschule, in der sich u. a. einige paliiontologische Selten- 

lieiten und gute Modelle belinden, wird Gelegenheit geboten.

Das freundliche Entgegenkonunen der stiidtischen Be- 

horden und der konigl. Bergwerksdirektion mit ihren zahl- 

reichen Organen wird im Verein mit den angekundigten 

Yortriigen die Versammlung ebenso angenehm wie lehrreich 

gestalten. Sie wird sich vortrefllich zu einem Stelldichein 

der bergmiinnischen Fachgenossen eignen, die ja  seit dem



Nr. 22. -  m  -

53juhrigen BeŚleheń des Naturhistorisehen Vcrcins dessen 
Versammlungen gern zur Erweiteruńg nicht nur ihrer 
Kenntnisse, sondern aucli zur Auffriscliung ihrer kamerad- 
schftftlichen Beziehungen benutzt haben.

General vorsammlungcn. Gewerkschaft der Los- 

lauer Steinkóli lengruben. 1. Juni d. J., vorm. 11 Uhr, 
in Berlin, Unter den Lindeu 35.

Mec-klenbnrgische Kal i-Salzwerke Jessenitz.
4. Juni d. J., naclim. 2 '/z Uhr, in Hamburg im Konferenz- 

Saale der Commerz- u. Diskonto- Bank.

G ił h 1 i t z - Y a h r n o w e r B r a u n k o li 1 e n - A k l i e n -
Gesellsciiaft. 10. Juni d J ,  miltags 12 U Br, 
berg im Saale des Hotels Stadt London.

St e inkoh1enbauvere i n Concordia zu 
Oelsnitz i. E. 12. Juni d. J., nachm. 3 Uhr, 

zur grunen Tanne in Zwickau.

M c u s e 1 w i t z e r Biaunkol ilenabbau-Gesel lśchaft

zu Perle-

Ni cdor- 
im Hotel

, G I ii c k a u f “ zu Kr ieb i tysch .  15. Juni d. J., 
in der Bahnhofsrestauration zu Meuselwitz.nachm. 3 Uhr

G 1 ii c k a u f , A k t ien-Gese l l s cha f t  f ii r Braun- 
k o ii len - V o r w e r tu n g. 17. Juni d. J., nachm. 6 Uhr, 

in Berlin AV., Hotel Norddeulscher llof, Mohrenstr. 20.

Be rgwerks verei n II o hen ki rchen, Ak t ien- G esel 1- 
schaft. 19. Juni d. J., abends 6 Uhr, in dem Geschiifts- 

lokal der Gesellsciiaft zu Berlin.

Marktherlchte.
Marktnotizen iiber Nebenprodukto (nach dem 

Daily Comtnercial Report): Die wachsęnde Bedeutung der
Nebenprodukte fiir den Grubenhaushalt veranlafst uns, von 
hcule an regelmiifsig die wichtigsten Marktnotizen iiber 
Ammoniumsulfat, Bonzol und Theer nacli dem Daily 
Commercial Report zu bringen, welche wir den Angabcn 
des Kolner Bergwerks-Yereins verdankcn.

Ammonium
Tli

1897 sulfat Benzol e r

Mai
(Beckton terms) 90 pCt. 50 pCt. gereinfgt roli

per ton p. galion p. galion per barrel p. galion

20. L, 7. 6. 3. —. 1. 6. L. — 1. 10. bis —. 1. 11. — —

21. L. 7. C. 3. L . — . 1. G. L. — 1.11. — —
22. — — — — —
23. — — — — _
24. L. 7. 6. 3. /,. —. 1. 6. h. 1. 10. — —
25. L. 7. 5. 0. L. - . 1. 6‘/2. L. — 1. 11. — —
20. L. 7. 5. 0. L. —.1.7. L. — 1.11. bis —. 2. 0. L. —. 9. 6. bis —. 9. 9. L. - . - .  !«/»-

Saarbruekor Kohlenpreiso. Nachsteliend geben wir 
die unterm 21. Mai d. J. seitens der Konigl. Bergwerks- 
Direktion Saarbrucken fiir die zweite IIii 1 flc des Jahres 
1897 herausgegebene Kohlenpreisliste fiir den Eisenbahn- 

absatz. Zum Vergleicli sind die Kohlenprelse fiir die I. Halfte 
1897 hinzugeselzt, worans hervorgeht, dafs im allgemeinen 

die Kohlenpreise erhoht wurden.

F 1 a m m k o li 1 e n. 
Griesborn: abgesiebte Fórderkohlen

1. Sorte.....................................
Nufskolilen I . . . 50/35 mm

II . . . 35/15 „
111. Sorte ................................

POttlingen: 1. S o rte ..................
II. ,  ...................

Louiscnthal: 1. Sorte...................
II „ ■

gew. Wurrelkohlen .
„ Nufskolilen I .
„ Nufskolilen 11 .
„ Nufsgrieskohlen 

Von der Heydt: 1. Sorte 
II. „

gew. Nufskolilen I .
„ Nufsgrieskolilen.

.ieden: I. Sorte . .
II- „ .......................
HI- „ ......................

Uzenplitz: I. S o r te ....................
abgesiebte Forderkohlen 

Iteden-Itzenplitz:
gew. Wurfelkohlen . 80/50 mm
„ NuCskohlen 1 . 50/35 „
„ Nufskolilen II . 35/15 „
„ Nufsgrieskohlen 15/4 „

80/50 mm 
50/35 „ 
35/15 „ 
16/4 „

50/35 mm 
35/2 „

Preise fur 1 Tonne 
frei Grube 

2. Halftel 1. Halfte 
1897 1 1897

Gegen 
1. Halfte 
1897

(±)
JL. JL. JL.
10,00 10,00 +
12,00 12,00 ±
11,50 11,50 +
10,00 9,50 + 0,50
0,10 5,50 -0,60

13,60 13,60 +
10,00 10,00 +

' 13,20 13,20 ±
8,50 8,50 +

12.80 12,50 + 0.30
12,00 11,80 + 0,20
11,00 10,60 + 0,40
8,60 8,10 + 0,50

12,00 12,00 +
8,20 8,20 +

12,00 11,60 + 0,40
9,30 S,70 + 0,60

12.60 12,60 +
9,60 . 9,40 + 0,20
6,80 6.20 + 0,60

12,00 12,00 +
10,50 10,50 ±

12,20 12,00 -0,20
12,00 11,60 + 0,40
11,00 10,60 + 0,40
8,60 8,10 + 0,50

Preise fur 1 Tonne Gegen
frei Grube 1. Halfte

2. Halfte 1. Halfte 1897

1897 1897 (+)
Kohlwald: 11. Sorte ................... 10,00 9,60 + 0,60

III. „ .................. 6,20 5,80 + 0,40
Friedrichstlial: 11. Sorte . . . . 9,00 8,80 + 0,20

12,00 12,00 +
II................................. 8,00 7,80 + 0,20

HI. „ .................. 5,80 5,20 + 0,60
Wurfelkohlen 80/50 min . . . 12,20 12,00 + 0,20
Nufskoblrn I 50/35 „ . . . 10,50 10,00 + 0,50

V o 11 k o li 1 e n.
Dudweilcr: I. S o r t e .................. 12,40 12,40 +

II. „ ................... 9,00 8,90 + 0,10
HI. „ ................... 7,10 6,70 + 0,40

Sulzbach: I. S o r te ................... 12,20 12,20 +
11. „ ................... 8,60 8,50 + 0,10
III- „ .................. 6,80 6,40 + 0,40

Altenwald : I. S o r t e .................. 12,40 12,40 +
U- „ .................. 9,40 9,30 + 0,10
HI. „ .................. 6,90 6,50 + 0,40

Ileinitz-Dechen: 1. Sorte . . . . 13,00 13,00 +
11. „ . . . . 9,80 9,80 +

III. „ . . . . 6,70 6,30 + 0,40
Konig: I. Sorte............................ 13,0.0 13,00 +

9,60 9,60 +
HI- .................................. 6,50 6,10 + 0,40

12,00 12,00 +
II. „ ....................... 8,20 8,10 + 0,10

III. „ ....................... 6,60 6,20 + 0,40
Wurfelkohlen 80/50 mm . . . 10,50 10,50 +
Nufskolilen................................ 8,50 8,50 +

Kreuzgraben. I. Sorte . . . . 12,00 12,00 +
U- „ .................. 8,20 8,10 + 0,10

III- „ .................. 6,60 6,20 + 0,40
Campliausen: I. ....................... 12,40 12,40 +

II- ........................ • 9,00 8.90 + 0,10
III. „ .................. 6,70 6,30 + 0,40

Die Bedingungen, unter denen die Abschliefsung von

Yertriigen iiber Lieferung zu festen Preisen erfolgt, sind
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dic nachstehcnden: 1. Die Bestellung mufs mindestens
monatlich 150 Tonnen betragen, welche nur nacli einer 
Station zu beziehen sind. Erstreckt sich der Bedarf aut 
mehrere Koblcnsorten, so mufs die Monatsbestellung in jeder 
Sorte mindestens 50 Tonnen betragen. 2. Die bestellten 
Mengen sind anniihcrnd glcicbraiifsig auf die seebs Monate 
des Halbjahics zu verteilen und abzunehmen, in Wagen 
mit der Tragfiihigkeit, wie sie jeweils von den Eisenbahnen 
gestellt werden. 3. Alle Sendungen erfolgen auf Kosten 
und Gefabr des Bestellcrs. 4. Betriebsstorunsen, Wagen- 
mangel, Arbeiterinangel, Arbeitseinstellungen, Mobilinachung, 
Krieg und hohere Gćwalt jeder Art entbinden fiir die Dauer 
und den Umfang der hierdureb tiotwendig werdenden Betriebs- 
einsebrankung von der Minderlieferung. In diesen Fiillen 
kann Lieferant fiir die durch dieselben mittelbar oder unmittel- 
bar bedingte Minderlieferung nicht liaftbar gcmacbt werden, 
aucb braucht er den Ausfall weder spiiter durch Nachlieferung 
zu ergiinzęn, noch sonstigen Schadenersatz zu leisten.
5. Die Uebertragung auf Gruben mit ahnlichen Sorten 
bleibt vorbnhalten. 6. Die Preise verstehen sich fiir eine 
Tonne von 1000 kg frei Eisenbahnwagen auf der Grube. 
Die Zahlung des Kaufgeldes hat nach den allgemeinen 
bierfiir gttltigcn Bedingungen zu erfolgen. Ais Erfiillungsort 

fiir beide Tcile gilt St. Johann-Saarbi iicken.
Es wird schliefslich darauf hingewiesen, dafs die 

bindendc Erkllirung iiber Annahme der Auftriige bis zum 
22. Juni d. J. vorbehalten ist.

KoMenmarkt der Mittel-Elbe. Seit Beginn des 
Monats April bezw. nach Inkrafttreten des neuen HohstofT- 
Tarifs sind in bctrelT direkter Bahnverfrachtungen an 
samtliche Kohlenreviere nicht unwesentlicli erhohte Au- 
spruche gestellt worden, denn die vorher seitens der 
Konsumenten kundgegebene Zurtickhaltung hatte an vcr- 
schiedenen Stellen einem griifseren Kohlenbedurfnis wieder 
Platz machen miissen. Seit einiger Zeit ist nun dieser 
Andrang voriiber und die Geschiifte bewegen sich wieder 
in ruhigen, gleichmiifsigen Bahnen. Der Absatz ist im all
gemeinen (lott und da auch das Fahrwasser auf allen 
Flufsliiufen ein befriedigendes ist, ist bereits bemerkbar, 
wie die Liiger der Handler und Konsumenten sich allmahlich 
mit Vorr;iten anzusammeln beginnen. In der gegenwartigen 
Jahreszeit steht allerdings der eigentliche llausbedarf nicht 
im Vordergrunde geschiiftlicher Verhandlungen, vielmehr 
bildet jetzt die Industriekohle den Haupt-Faktor des Ver- 
kehrs. Diese letztere ist daher auch in den weitest vor- 
gesebobenen Vcrbrauchsgebieten der fortschreitenden Ent
wickelung gewerblichcr Thiitigkeit gefolgt insofern, ais fast 
ubcrall stiirkerer Begehr nach Kessel- etc. Kohlen sich ein- 
stellt und auch befriedigt werden kann. In erbeblichem 
Mafse nimmt Obcrschlcsien in jiingster Zeit an dem Wett- 
bewerb im Gebiet der Mittel-Elbe teil, weit mehr, ais in den 
letzten Jahren hiervon etwas bemerkbar war. An Stellen, 
wo sieli Schlesicn friiher ohne grofseren Widerstand durch 
die Konkurrenz verdriingen liefs, halt es jetzt mit Zahigkeit 
und Nachgiebigkeit seinen alten Kundenkreis fest und strebt 
dahin, verlorene Positionen wieder zu gewinnen. Es konnte 
festgestellt werden, dafs sowohl an der Mittel-Elbe ais auch 
im Konigreich Sachsen wieder mit grofser Lebhaftigkeit 
oberschlesische Kohle, unterstiitzt durch die allgeineine Er- 
miifsigung der Bahnfrachten, gehandelt wird. Selbst die 
bohmische Kobie erleidet im mittleren Sachsen, d. h. da, 
wo nicht der Wasscrweg, sondern der direkte Bahnweg in 
Frage kommt, eine Einbufse, denn z. B. konnen .jetzt nach

Lcipzig schlesische Kohlen ebenso billig bezogen werden, 
ais bohmische.

Allgemein mufs es daher uberraseben, dafs dieEin- 
fiihrung des Rohstoff-Tarifs dem oberschlesisehen Koblen- 
Versand nielit denjenigen Aufschwung gebracht hat, den 
man auf allen Seitcn erwartet hatte und selbst in jiingster 
Zeit hat sich eine erhebliche Zunahme des Eisenbahn- 
Versandes nicht bemerkbar gemacht.

Trotzdem nun die westfalische Kohle gegen ilirjj durch 
die Frachtermiifsigung mehr ais wie sie begunstigte ober
schlesische Konkurrenz und auch gegen England schwer 
zu kiimpfen gehabt hat, ist es dem Syndikat bezw. seinen 
Organen gelungen, den alten Besitzstand an Kunden auf- 
recht zu erhalten; die im Monat April und Mai zu Ende 
gegangenen Jahres-Abscblusse konnten fast durchweg zu 
den vom Syndikat vorgeschriebenen Preiserhohungen wieder 
hereingeholt werden.

Die einheimischen Braunkohlenwerkc haben zum Teil 
im Monat April cr. gegen die gleichc Zeit des Vorjahres 
einen Itiickschlag zu verzeichnen, und nur etliche konnten, 
begUnstigt durch lokale Verhaltnisse, ihre Absatz-Ziffcr in 
Rohkohlen etwas erhohen. Der Grund in dem Riickgange 
diirfte in der naliirlieben Abnabme liegen, welche das 
Friihjahr bringt und welche durch dic forcierte Abnahme 
der landwiitschaftlichen Arbeiten hervorgerufen wird.

Das Geschiift in Briketts ist dagegen befriedigend, da 
viele Konsumenten nach Eintritt der Sommerpreise den 
dringend gewordenen Bedarf eingedeckt haben.

Der Import bohmischer Braun kohlen auf der Elbe ist 
im verflossenen Monat nicht so stark gewesen, ais wie im 
Miirz cr., was durch dic Osterfeiertage und die reichliche 
Beschriftigung der SchifTahrt auf der Mittel- und Unter- 
Elbe veranlafst sein diirlte.

Die Wasserfrachten auf der Elbe waren bisher stark 
schwankend, indos sind sic nunmehr nicht unwesentlicli 
heruntergegangen und der Markt ist etwas fester, da in- 

folge Einstellens der Zuckertransporte Kahnraum in ge- 
niigendem Mafse an den Markt gekommen ist.

Belgiscłier Kohlenmarkt. Briissel, 25. Mai. Seit 
dem letzten Monate ist kauni eine Acnderung auf dem 
belgischen Kohlenmarkte zu vermerken, und konnen wir 
nur wiederholen, dafs die bislierige reclit feste Haltung 
allem Anscheme nacli noch liingcre Zeit anhalten wird.

Infolge des milden Winteis sind die Zechen mit grofsen 
Bestiinden an Hausbrandkohlen in den Frlihling getreten 
und ist der Verbrauch in der gegenwartigen Jahreszeit 
verhiiltnismafsig selir gering; dicse Umstiinde haben indessen 
keinen ungiinstigen Einflufs auf die Preise ausgeiibt, und 
erzielen die Zechen fiir die zu erneuernden Abschliisse 
die gleichen Konditionen wie im vergangenen Jahre, also
18,00 Frcs. bis 22,00 Frcs. fiir houille und gailleteries. 
Dagegen ist ftlr die gailletins. an welchen keine Bestande 
vorhanden sind, eine Aufbesserung von 1,00 Frcs. ein- 
getreten; fur die Anthrazitkohlen, welche von allen Seiten 
sehr lebhaft gefragt w-erden, setzen die Zechen sogar Auf- 
besserungen von 2,00 Frcs. bis 3,00 Frcs. per Tonne durch, 
und ist selbst zu diesen hohen Preisen kaum noch ein 
grofseres Quantum erbiiltlich.

Die Festigkeit, welche seit Beginn des verfiossenen 
Jahres speziell den Fcinkohlenmarkt cbarakterisiert, hat 
sich noch weiter ausgepriigt, nachdem die belgische Staats- 
balin fiir die bei der letzten grofsen Ausschreibung ver- 
gebenen Vł- und ’/2 fetten Kohlen einen Zuschlag von durch-
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■schnittlich 1,00 Frcs. per Tonne hat bewilligen miissen. 
Samtliche noch freie Mengen sind zu den Minimalprciscn 
von 9,00 Frcs, fur fines '/i grasses und 10,00 Frcs. fiir 
fines V* grasses yerkauft worden. und suciien die Verbraucher 
zu diesen Bedingungen sieli fiir moglichst lange Zeit zu 
decken. Fiir die feinen Magerkohlen, welch noch lebliafter 
gefragt sind, verlangtcn die Zechen bei der letzten Ver- 
gebung der Staalsbahn eine Aufbesserung von durch 
sclinittiich 1,50 Frcs. per Tonne, jedoch hut der Minister 

diese Angebote nicht angenommen, du er die Preis- 
erhohuug uls zu hoch befand. Die Uemiihuugen der 
Staatsbahn, einen Nachlafs zu crlangen, sind ohne Erfolg 
geblieben, und habitu die Zechen die 150 000 t, um 

•welclie es sieli handelt, mil Leichtigkeit bei der Privat- 
industrie untergebracht. Die erzielten Preise stelien sich 
auf 7,50 bis 7,75 Frcs.

Gbenso giinstig ist die Siluation der Feinkohlen fiir 
Eisen- und Glasindustrie. Diese grofsen Konsumenten hatten 
sich unfangs gestraubt, die von tlen Zechen verlangten 
Aufbesserungen von 0,50 bis 1,00 Frcs. per Tonne zu 
bewilligen; nachdem aber die Staatsbahn die gleichen Preis- 
erhohungen auzunehmen genotigt war, haben sie eingesehen, 
dafs jeder Widerstund nutzlos wiire, und sind samtliche 
Kontrakte in Poussiers zu 9,00 Frcs,, in fines de niachines 
zu 11,00 Frcs und in tout-venant zu 12,00 Frcs. erneuert 
worden. Der Yerbrauch in diesen Kohlensorten ist foit- 
wiihrend aufserordentlich belaugreich und sind fast samt
liche Zechen mindestens fiir 6 Monate und liinger voll- 
stiindig ausverkauft.

Die Kohlcncinfulir in Belgien ist von 527 845 t 
wahrend der 4 ersten Monate des vergangenen Jahres auf 
569 916 t wiihrend der gleichen Periode des laufenden Jahres, 
also um ca. 42 000 t gestiegen. England hat ca. 24 000 t, 
Deutschland 20 000 und Frankreich 10 000 t gewonnen. 
Die deutsche Totalcinfuhr belief sich auf 307 000 t. 
Wahrend der gleichen Periode ist die belgische Kohlen- 
ausfuhr von 1 324 794 t im verflossenen Jahre auf 
1 293 668 t im laufenden Jahre, also um ca. 31 000 t 
zuruckgegangen. Obgleicli in der Ausfuhr nach Frankreich 
ein Minus von cu. 77 000 t zu konstatieren ist, so ist 
dieses Land immer noch bei weitem der grofste Abnehmer 
mit 925 000 t. Nach den Niederlauden wurden ausgefiihrt 
111 000 t, nach Luxeinburg 103 000 t und nach Deutschland 
74 000 t.

Die Haltung des Koksmarktes bleibt ebenfalls iiufserst 
fest. Die Abschliisse der Hochofenwerke iaufen Ende dieses 
Jahres ab und sind fust samtliche grofseren Verbiaucher 
inzwischen dazu iibergegangen, ihre Kontrakte fiir das Jahr 
1898 zu erneuern. Das hiesige Syndikat verlangt fiir 
niichstjahrige Lieferungen nach dem Auslande 19 Frcs. 
und von den inlandischen Abnehmern 20,00 Frcs. ab 
Kokerei. Der Preis der letzten Abschliisse war durch- 
schnittlich 15,50 Frcs., sodafs die yerlangte Aufbesserung 
sich auf 4,50 Frcs. per Tonne belaufen wiirde. Da nun 
eine so starkę Differenz hochst wahrscheiniich einen 
ungiinstigen Einflufs auf die seit ciniger Zeit ohnedies 
schon etwas schwiichere Konjunktur des Roheisenmarktes 
austiben wiirde, so haben die grofsen Hochofenwerke sich 
suit dem Syndikate dahin geeinigt, dafs der Rest der 
laufenden Abschliisse anmillicrt und samtliche von jetzt bis 
zum Ende des niichsten Jahres lieferbaren Quantitaten zu

einem Mitteipreise berechnet werden. Dieser Mittelpreis 

riehtet sich natiirlich nach der Dauer, fiir welche die alten 

Abschliisse gethiitigt waren, und bewegt derselbe sich 

zwischen 18 und 18,50 Frcs. Die Koksuusfuhr ergiebt 

mit 330 345 t wiihrend der vier ersten Monate dieses 

Jahres gegen 276 118 t wiihrend der gleichen Periode des 

Vorjahres ein Plus von ca. 54 000 t, welche auf Frank

reich und Luxemburg entfallen. Die Kokseinfuhr in Belgien 

ist wahrend der gleichen Periode von 69 047 auf 84 676 t, 

also um ca. 15 000 t gestiegen.

Briketts waren in den letzten Wochen lebhafter gefragt, 

und ist die Marktlage entschieden giinstiger ais bei Beginn 

des laufenden Jahres. Infolge der erhohten Kohlenpreise 

ist ebenfalls eine Besserung in den Brikcitpreisen einge- 

trelen, und sind die letzten Abschliisse mil Erhohungen 

von mindestens 1,00 Frcs. per Tonne erneuert worden. 

Die Briketłausfuhr hal mit 158 379 t wahrend der 4 ersten 

Monate des laufenden Jahres gegen 153037 t wahrend der 

gleichen Periode des vergangenen Jahres keine wesentliche 

Aenderung erfahren. Die Hauptabnehmer sind Frankreich 

mit 62 490 t, die Schweiz mit 26 750 t, die Vcreinigten 

Staaten von Nordamerika mit 20 200 t. Die Ausfuhr nach 

Deutschland belief sich nur auf 3900 t.

Submissioncn.
3. J u n i 1897, vorm. 11 Uhr. Kon ig l ic he  Eisen- 

bahn - D irek t i  on Hal le a. S. Lieferung von 4000 t 

Braunkohlen (Knorpelkohlen) und 6000 t Braunkohlenbriketts.

4. J u n i 1897, mittags 12 Uhr. B a u d ep u t a t i o n , 

Abt. Wasserbau Bremen. Lieferung der vom 1. Juni cr. 

bis dahin 1898 erforderlichen deutschen oder englischen 

Steinkohlen ev. Briketts a. fiir die stadtbremischen Dampf- 

bagger, Schleppdampfer etc., b. fur den Betrieb der Block- 

lander Entwiisserungs-Anstalt bei Burg-Bremen.

5. J u n i 1897. Reg ierung zu Kassel. Lieferung 

des fiir die Heiźung im Regierungsgebiiude und im Gebiiude 

der Steuer-Abteilung im Winter 1897/98 erforderlichen 

Bedarfs von ungefahr: 800 hi Braunkohlen vom fiskalischen 

Bergwerk auf dem Habichtswald, I Sorte, 1600 lii des- 

gleichen, II. Sorte, 500 hl desgleichen, Stiibbekolilen, 

1400 Ctr. melierte Steinkohlen, 400 Ctr. Steinkohlen (Nufs- 

kohlen), 2000 Ctr. Steinkohlen-Briketts.

5. J u n i 1897, morgens 10 Uhr. Ko n ig l i c h e  Berg- 

faktorei St. Johann  a. d. Saar. Anlieferung von 

1 000 000 Stiick Sprengkapseln fiir brisante SprengstoITe,

16 000 kg Seilschmiere, 300 000 kg konsistenter Wagen- 

schmiere, 2000 kg Blockzinn uud 5000 kg Weichblei. 

Angebote sind mit der Aufschrift „Angebot auf die Lieferung 

von Sprengkapseln pp.“ versehen einzureichen. Lieferungs- 

bedingungen konnen eingesehen oder gegen Einsendung von 

je 20 Pfg. bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist 12. 
Juni 1897.

9. J u n i 1897. Magistrat der Stadt F rank 

furt a. O. Lieferung von 8000 Ctr. Steinkohlen I. KI. 

oberschlesische, liarte, staub- und schiackenfreie Wiirfelkohlc I 

fiir die stiidtisclien Anstalten.

11. J u n i 1897, vorm. 11 */2 Uhr. Grofsh. Land- 

gerichts- Sekretariat in Giefsen. Das fur 1897/98 
im Justizgebiiude zu Giefsen erforderliche Heizungsmaterial 
ais Stiick-, Nufs und Anthrazitkohlen I. Qualitat.
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