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Goneralrersamm 1 un g. des Yereins- fiir. die berg.-' 
nnd hiittenmiinnischen. Interessen im Aacliener 

Bezirk.
Die. Generalversammlung des berg- und hutten- 

mannischen.Ycreins im Aaehener Bezirk fand am 26. Mai* 

ds. Js. unter: Leitung: des Vorsitzenden Jus t i z ra t  

M-aas bei zahlreicher Beteiligung der Mitglieder statt: 

Auf der, Tagesordnung.; stand die alljahrliche Bericht- 

erstattung.. iiber. die Thiitigkeit des Yereins ■ und iiber die 

Lage der, im Yerein vertretenen:Industrieen- Aus dem 

Gcschaftsberiehte-, welchen': Dr. Leli mann erstattete;- 

liebeniwir folgendes- heryor:

Unsere letzte ordentliche General - Yersammlung: 

voni 10.. Oktober-. yorigen., Jahres,- der. wir- aus-Anlafc 

des 25jahrig.cn Bestehens-des>Yereins: einen. festlichen 

Charakter geben. konnten,. bot uns Gelegenlieit, in-; 

giofsen. Ziigen- der, viel umfassenden Thiitigkeitr des1 

Yereins • wiihrend des - ersten. Yierteljahrhunderts seines 

Bestehens .zu gedenkeni Eine.:bejtriichtliche Hebung. 

des - w- ir  t s c ha f 11 i c li en i N i y ea u-s ■ des -d eu tselien .Yater* 

landes,' konnte: im Yerlaufe-.- der. Jalire-. 1871 bis 1895 

konstatiert- werden,: wenn auch zeitweilfge Krisen dem 

Fortscliritt liemnMjnd.in.,den Weg traten. Iłi der kurzeń 

Spanne Zeit : eines^ Yietteljahrhunderts,; die- eigentlich
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in der Wirtscliaftsgeschichte eines. grofsen Landes yon’- 

versehwindendem Umfange ist, wurde dreimah die indu*- 

strielle Produktion, auf einen tiefen Stand herab- 

gedriickt und damit einer friihcr in der Wissenschaft. 

aufgestellten Ilypothese, dafs namlich alle 25 Jahre 

; ein industrieller. Tiefstand erreicht werde, der Boden:

| entzogen. Den Griinden des gęwerblichen Auf- und 

j Niederganges wahrend jener; Zeit nachzugchen, kann 

| nicht meine Aufgabe sein. Es wird indessen gesagt 

werden miissen, dafs- die Ueberproduktion hierbci eine 

• grofse Rolle gespielt liat und dafs die Berg^ und Iliitten^ 

Industrie keine so grofse. Anpassungsfahigkeit an den 

wechselnden Bedarf zeigt, wie yielleicht. andere gewerb- 

lielie Branchen. Das 26. Berichtsjahr; welches unserer 

lieutigen Betrachtung, unterliegt, war. fiir die MeliTzahl. 

der unserer Vereinigung, zugehorigen Industriecn eine 

Berichtsperiode mit lebhafter Nachfragc und.angestrengter. 

gewerblicher Thiitigkeit. Dies gilt besonders fur die 

Kohlen— und Eisenindustrie. Der, Stand-der Ycrkaufa- 

preise in- diesen Zweigen. war dcmcntsprechend auch ein- 

besserer. ais. zuyor. wahrend das Gleiche yon.der Blei- 

nnd. Silberindustrie leider nicht gesagt werden-kann.

UnsereJ geschaftliehe Thatfgkeit lcnkte, dert Zeit- 

stromiiTig'folgend; irnser A‘ugcnmerk in der1 Hanptsache 

auf-zwei wichtige* Gebiete; nUmlich das Ycrkehrswesen 

und: das Arbwtęrwęsen; Seit' der1 Ycrstaatlfchung: der* 

preufeischen i Eisenbahnen; so > wertvoll i dieser1 Schritt-def 

Eisenbahnpolitrk- auch war, hat' die Industrie haufig 

Yeranlassung; nchmen miissen’, darauf hinznweisen, 

dafs das Yerhaltnis den Eisenbahn-Yerwalttmg-' zu- 

demJ yerkehrtreibenden Publiknm kein gutee1 gewesen 

ist; W ir gedenken hier' des: wicht.igsten' Yertialtnisses'



Nr. 26. -  498 —

■welchcs fiir die Eisenbalin in betracht kommt, namlich 

des Yerhaltnisses zur Grolsindustrie, welche es mit der 

Beforderung von Massengiitern zu thun hat. Die Bcrg- 

werksindustrie ist nachweislich an mehr ais der Ilalfte 

der Giiterscndungcn Preufsens beteiligt und gerade dieser 

ist die mifsliche Seite des Yerhaltnisses zur Verwaltung 

fiihłbar geworden. In der Mchrzahl der Falle beruht 

die Existenzbasis der Werke auf ihrem Eisenbahn- 

anschlufs. Die Anschlufsvortr;ige wurden wahrend der 

Privatbahn-Zcit teils kiindbar. teils unkiindbar abgc- 

geschlossen. Seitens der Eisenbahnverwaltung wurde 

zuwcilcn darauf hingearbeitet, dic letzteren Anscliliisse 

zu beseitigen und den willkominenen Anlafs liierzu boten 

Antriige auf Aenderung bezw. Ergiinzung der bestehenden 

Anschlufsanlagen. Eine ahnliche Beobachtung wurde 

gemacht bei Abanderungsantragen der auf Kiindigung 

abgeschlossenen Anschlufsvertragc. Dio Industrie sali 

sich bei solchen Anlassen in die Zwangslage verset.zt, 

entweder den eisenbahnseitig gestellten Bedingungen 

sich schlechthin zu unterwerfen, oder aber, falls ausirgend 

welchem Grunde diese eisenbahnseitigen Bedingungen 

unannehmbar waren, alles beim Alton zu bclasscn. Es 

mag zugegeben werden, dafs die Entwiclcclung des 

Yerkehrs an dem einen oder anderen Platze es bedingen 

kann. die Interessen des offentlichen Yerkehrs iiber das 

Intcresse des einzelnen Anschlufsinhabers stelien zu 

miissen, indessen wenn hierbei das Wohlwollen und die 

Billigkeit des mafsgebenden Mitkontrahenten versagt, 

dann ist der Anschlufsinhaber wahrlich bose daran. 

Auch der Ilinweis darauf, dafs der Anschlufsinhaber 

durch seine Transporte der Eiscnbahn belangreiche 

Massengiiter zufiihrt und dadurch zur Rentabilitiit der 

Eisenbalin wesentlich mitbeitragt, sollte fiir das Entgegen- 

kommen der Verwaltung ausschlaggebend sein, zumal 

unser Verkehrswesen — wie es zuweilen den Anschein 

zu gewinnen schien — docli noch immer nicht Selbst- 

zwcck, sondern Mittel zum Zweck ist, das licifst das 

Verkehrswescn steht nach wie vor im Dienste von 

Handel und Wandel, nicht umgekchrt. Unsere in Ver- 

bindung mit anderen bergbaulichen Vereinen geiiuJśerten 

Wiinsche gingen daher dahin, dafs von mafsgebender 

Stelle eine allgemeine Anweisung erfolge, dafs bei der 

Ersetzung der alten Anschlufsvertragc durch einheitliche 

neue, in allen wesentlichen und namentlich die Kosten- 

frage betreffenden Punkten den wohlcrworbenen Rechten 

der Anschlufsinhaber Rechnung getragen werden mochte.

Im besonderen war es die Handhabung einzelner 

Paragraphen der allgemeinen Bedingungen fiir die Anlage, 

Bedienung, Unterhaltung von Anschlufsgeleisen, Lade- 

biihnen u. s. w. im Bereiche der preufsischen Staats

eisenbahnen vom 1. April 1888, welche Bedenken 

wachrief und um deren Durchsicht bezw. Revision gebeten 

wurde. In erster Linie erwahnen wir den vielumstrittenen 

§. 6. Es handelt sich darin Um Acnderungen der An- 

schliisse, welche bedingt sein konnen 1. durcli die Yer-

haltnisse des Anschlusses allein oder 2. durch die Ver- 

hiiltnisse der Hauptbahn allein oder 3. durch das Bediirfnis 

beider. Im ersteren Falle sollen die Kosten der Um- 

anderungen allein dcm Anschlufsinhaber zufallen, im 

Falle zu 2 nur insoweit, ais sie fiir den durch Aenderung 

der Hauptbahn notwendigen Umbau der Anschlufs

anlagen erwachsen und im Falle zu 3 sollen die Kosten 

unter angemessener Vcrteilung gemeinschaftlich getragen 

werden. Diese Dreiteilung entspricht allen denkbaren 

Fallen. Im z weiten Falle sind nun erfahrungsgemafs die 

Anschlufsinhaber zu weit hoheren Kosten herangezogen 

worden, ais der Umbau der Anschlufsanlage selbst er- 

forderte. Ergiebt dic allgemeine Verkehrsentwickelung die 

Notwendigkeit einer Aenderung der Bahnhofsanlage, so 

sollte fiiglich auch allein der iiffentliche Verkehr diese 

Kosten zu tragen haben, nicht aber gleichzeitig der An

schlufsinhaber, der gcgebcnenfalls an der Vermehrung 

der Transporte nicht beteiligt war. Die zur Bewaltigung 

von Zufuhren erforderlichen Einrichtungen mufs die 

Eisenbalin ais offentlicher Transportunternehmer zweifcl- 

los selbst tragen, nicht aber darf sie das Bestreben be- 

kunden, solche Kosten auf dic Anschlufsinhaber abzu- 

wiUzen. Wir traten daher in Gerneinschaft mit den 

ubrigen bergbaulichen Yereinen Preufsens fiir eine ent- 

sprcchonde Aenderung des cit. §. C ein.

Noch eine Reilie anderer Gcsichtspunkte wurden dem 

Ilerrn Eisenbahnministor gegeniibcr zur Sprache gebracht, 

die in der gemcinschaftlichen Eingabe siimtlichcr berg- 

baulichen Vercine nicdergelegt sind. Es ist leider nicht 

bekannt geworden, dafs die nun schon seit Jahresfrist 

abgegangene Eingabe irgend welchen Erfolg gehabt hatte. 

Es ist dies mit Riicksicht darauf aufscrst bedenklich, 

da es sich um eine Aenderung von fiir die Praxis 

aufserst wichtigen Yerwaltungsgrundsatzen handelt, deren 

sachgemafsc Handhabung thatsachlich im offentlichen 

Verkehrsintercsse liegend erachtet werden mufs.

Auch von dem Gebiete der Tarifpolitik mufs gesagt 

werden, dafs es im hiichsten Mafse bedauerlich war, 

lang gehcgtc Wunsche der Industrie nicht in Erfiillung 

gehen zu sehen. Bereits in friihercn Jahren hatte sich 

der Verein auf den Standpunkt gestellt, dafs eine Tarif- 

erma&igung fiir dic Massengiiter anzustreben sei. Die 

fortschreitende Verbilligung der auslandischen Tarife 

miisse auch im Inlande dazu fiihren, dafs ein billigerer 

Austausch von Massengiitern erfolgen konne. Yon ge- 

wisser grundsatzlicher Bedeutung scheint mir angesichts 

dieser Frage die Thatsache zu sein, dafs unsere staat- 

liche Tarifpolitik weniger eine anregende gewesen ist 

ais eine abwartendc, hemmende. Dies kann besonders 

gesagt werden mit bezug auf die schon mehrere Jahre 

hindurch in der offentlichen Diskussion sich befindende 

Frage der Einfiihrung des sogenannten Rohstofftarifs fiir 

Massengiiter. Fiir den ersten April des Berichtsjahres 

wurde eine allgemeine Tarifherabsetzung fiir Brennstoffe 

in Aussicht gestellt, nachdem sich Bezirkseisenbahnrate
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und Lańdesbisenbahnrat bereits friiher zu gunsten tlieser 

Tarifermiifsigung ausgesprochen hatten. Wie es mit 

allen Tarifmafsnąhmen ist, so aueli liier. Yon den Vcr- 

kehrserleiehterungen war zu erwarten, dafs sie die 

Konkurrenz der westflilischcn Kolile im eigenen Gebiete 

yermelirten und fiir unsern Verein, der die Interessen 

nalie an der Landesgrenzc liegender Werke mit be- 

sonders gearteten Produktions- und Absatzyerhaltnissen 

zu wahren hat, konnte es sieli in Ucbercinstimmung mit 

einem friiher der Behiirdc ausgesprochcnen Wunsclic 

lediglicb darum liandeln, einen tarifariseben Ausgleicli 

der yermelirten und orleicbtertcn Konkurrenz Westfalens 

gegeniiber zu erhalfen. Bci dieser Gclegenheit war 

die Fcststellung von gewissem Interesse, dafs der Absatz 

auslandischer Kohlen in unserem Vcrkebrsbezirke in den 

letzten Jabren von nielit zu unterschiitzender Bedeutung 

geworden ist, da in den freien Verkebr des Ilauptzoll- 

anitsbezirks Aaclien z. B. im Jahre 1891 57 000 t, im 

Jahre 1896 bereits 145 000 t Steinkolilen eingefiihrt 

wurden und zum Verbraucli gelangten. Dies entspricht 

einer Zunabme um ca. 154 jiCt ! Wiihrend friiher die 

belgisehc Kobie hierbei gar nicht beteiligt gewesen ist, 

so kann der auf Belgien entfallcnde Anteil dieser Ein- 

fulir auf ca. 105 000 t im Jahre 1896 yeranschlagt

werden.

Der hauptsachlichstc Gesichtspunkt aber, der uns 

einen tarifariseben Ausgleicli erbitten liefs, lag in der 

Thatsaclie, dafs im Laufc der Jahre unsere Tarifbildung 

auch in Beziehung zum cinziifiihrenden sogen. RohstofT- 

tarif keinc Fortschritte gemacht hat, dafs im Gegentcil 

seit der Yerstaatlichung ein erhebliclicr Riickschritt zu 

yerzcichnen gewesen ist. Bckanntlich wurde in den 

70er Jahren ans der Initiatire hiesiger Industrieller

hervorgehend zur besseren Verbindung der Kohlengrubcn 

mit den ITiittenwerken dic Aachener Industriebahn ge- 

liaut. Diese hatte eine Abferiigungsgcbiilir yon 5 JL . 

und einen Sfreekensatz von 2,2 Pfg. Dic Fracliten

wurden direkt von den Gruben berechnet und sogenannte 

Zechenfrachten waren noch unbekannt. Dieser Tarif 

wirkte den hiesigen Bediirfnissen durehaus entsprechend. 

Die Vcrstaatlichu|ig gestaltete diese Tarife erheblich un- 

giinstigcr und unser Wunsch ging daher dahin, dalś 

etwa auf der Grundlage des vor der Verstaatlichung

in Kraft gcwesenen Tarifs der Aachener Industrie

bahn uns ein tarifarischer Ausgleicli gewahrt werde. 

Unser Pctitum war auch deshalb kcin aufscrgewohn- 

liches, wcil dic Rulir- wie ebenso dic Saargruben und 

andere Gegenden im Gcnussc von wertvollcn Ausnahme- 

tarifen fiir ilire Sendungen stehen. Bis jctzt ist eine 

Antwort auf unsere Eingabe leider nielit ergangen.

Ungclost im Berichtsjahre blieb ferner dic Frage der 

Tarifermiifsigung eiscnhaltiger Erze fiir Blcihiitten. Es 

kann nicht gerechtfcrtigt erachtet werden, jene Erze liin- 

sichtlich der Frachtenbercelinung untersehiedlich zu bc- 

handeln, je nachdem sie von Ęisenhutten oder Bleihiitten

bezogen werden. Wir werden daher unser Augcnmerk 

im kommenden Jahre dieser Tarifermiifsigung zuzuwenden

haben ................

IIervorragend thatig war das Berichtsjahr auf dem 

Gebiete der Gcsetzgebung. Nach jahrelangen griind- 

liehen Vorarbciten sehen wir das Biirgcrliche Gesetzbuch 

fiir das Deutsche Reich zu stande kommen, wie ebenso 

das yon der Rcichsregicrung mit yiclem Flcifs yorge- 

arbcitcte Deutsche Handelsgcsetzbuch. Indem wir diese 

Vorgiinge registrieren und der Genugthuung dariiber 

Ausdruck ycrlcihen, dafs dic Rcchtseinheit des Deutschen 

Reiehes namentlich im Hinblick auf das zucrst genannte 

Gcsctżeswerk eine wescntliche Fiirderung erfahren hat, 

wenden wir uns noch derjenigen gesetzgeberischcn 

Tliatigkeit zu, welche fiir unsere industricllen Interessen 

yon besonderem Belang sind. Dic im Laufc der Jahre 

an dic Rcichsregierung gelangten Anregungcn zur Unfall- 

und Invalidcnvcrsiehcrung sollten ihren gesetzgeberischcn 

Ausdruck in den beiden Novellcn zu den Unfallvcr- 

sicherungsgesetzen und zum Gesetze betreffend die 

Invaliditiits- und Altcrsvcrsichcrung' der Arbeiter finden. 

So gUicklich die Iland der Rcichsregierung beziiglich 

der zuerst erwahnte.n privatrechtlichen Matericn war, so 

wenig erfolgreich schienen die gesetzgeberischcn Yor- 

Iagen aus dem offcntlich rcchtliebcn Gebiete der Arbciter- 

yersicherung sein zu sollen. Aus Anlafs dieser Novcllen 

yergegcnwiirtigten wir uns, dafs in organisatorischer 

Ilinsicht von einer Durchsichtigkcit der Verwaltungcn 

der drei grofsen Vcrsicherungsgebiete, der Krankcn-, 

der Unfall- und der Invalidenversicherung, leider nicht 

die Rede sein kann. Nicht allein von wisscnschaftlicher 

Seite wrcrdc, wie der Referent darlegt, das Er- 

fordernis einer organischcn Vcrbindung immer wieder 

erhoben, auch die Praxis schcine diese Notwendigke.it 

erwiesen zu haben. "Wir brauchten uns zum Bcleg 

dieser Auffassung eigentlich nur auf dic Verhand- 

lungen der Sachyerstandigenkonferenz im November 

1894, -welche im Reichsamte des Innem abgebalten 

wurde, zu berufen, in welclier ganz gegen die ur- 

spriingliehe Absicht das Schwergewicht der Berattingen 

auf dic Organisationsfrage yerlegt wurde. Aber auch 

der Ilinweis darauf, dafs dic Arbeiterintcressen eine 

moglichst einfache Gestaltung der Yersicherungsorganc 

erheischcn, damit die Leute wissen, wo und wric sie 

ihre Anspriiche zur Geltung zu bringen haben, wird 

dieses Postulat nicht von der Tagesordnung verschwrinden 

lassen. Aufser den yersicherten Personen sind auch 

die arztlichen Kreise an der ITandbabung dieser wichtigen 

Gesetze bclangreieh beteiligt. Es kann nicht bchauptet 

werden, dafs in diesen Kreiscn ausreiehende Einsicht 

in dic Praxis der ycrschiedcnen Yersicherungsgebiete 

sich festgcsetzt hiitte und dies ist um so bedauerlicher, 

ais gerade von diesen Stellen nicht seiten an dic vcr- 

lctzten Personen auf Grund mangclhafter Orientierung 

geradezu falsche Direktiyen ergehen, die nicht in der
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Tendenz der Gesetze liegen. Ist dieses an sich nicht 

verwunderlich, denn die Aerzte sollcn ja in erster Linie 

die korperlichcn Befunde fcststellen und dariiber sacli- 

gemafee Auskunft abgeben, so begegnen wir dcmselbcn 

Mangel an Orientierung aueb in der Industrie selbst. 

Abgeseben davon, dafs die Gesetze noch Yerhaltnis

mafsig wenig bekannt sind, so ist es der Mehrzahl der 

Industriellen angesichts deren gcschaftlicher Inanspruch- 

nalnne aus Mangel an Zeit ebensowenig moglich, sich 

mit der Rechtsprechung auf dem laufenden zu halten. 

Also Unkenntnis der Yerhaltnisse bei allen Beteiligten: 

den Ycrsichcrten Personen, den Aerzten und der Industrie. 

Es ist bedauerlicb aussprechen zu miissen, dafs die 

fiir die grofee Allgemeinheit gescbalTencn Gesetze nocb 

liingst nicht in Fleiśch und Blut der beteiligten Kreise 

iibergegangen sind.

Dic Schuld liieran liegt zweifelsohne in der Kom- 

plizicrthcit der Organisation. Gehen wir auf einige 

Einzelbciten iiber, so wird sich gegen dic Kranken- 

kassenorganisation im grofsen und ganzen wenig ein- 

wenden lassen. W ir erinnern nur daran, dafe das 

Gesetz voni Jahre 1883 die lobcnswcrte Absicht vcr- 

folgte, an die gegcbencn Yerbaltnisse moglichst an- 

zukniipfen und den zum Teil aus der Privatinitiative 

hervorgcgangencn Krankenkassenorgancn dic offentlieb 

rechtlichc Ancrkennung zu Ycrleihen. Daher schen wir 

aufser den freien Hiilfskassen die Knappschaftskasscn, 

Innungskassen, Baukrankenkasscn, Fabrikkrankenkassen 

und weiter dic Ortskrankcnkassen, wic cndlich die Ge- 

meindekrankon-Arersichcrung dcm grofsen Versichcrungs- 

gesetz unterstellt. Es gelangte hierbei der ganz richtige 

Gcdanke zum Ausdruck, dafe diese Organe von den Bc- 

teiligten leicht erreiebbar sein mufeten und dafe dic Ver- 

biinde gar so brcite Schultern zur Tragung der Lasten nicht 

notig hatten. Anders die beiden Rentcnversicherungen, 

namlieb dic Unfall- und Inyalidcn-Yersiclierung. Ilicrfiir 

bedurfte cs kraftigerer Triiger, denn die Anspriichc aus 

diesen Yersicherungen waren betrachtlich griifscrc und 

dauerndc Lcistungcn. Man schritt demgcmąfs zur Durch- 

fiihrung des hcrufsgcnosscnschaftlicbcn Prinzips in der 

Unfallvcrsicherung, und die ubcrcinstimmcndc Auffassung 

der untcrricbteten Kreise geht daliin, dafe diese Organisation 

den in sic gesetzten lloflnungcn cntsprochen bat. Das 

berufsgcnossenscbaftliche Prinzip solltc nun weiter auch 

fiir den Bercich der Invalidenvcrsichening wirksam 

werden, aber zum grofeten Nachtcil der weiteren Aus- 

gestaltung opferte man politiseber Striimungen wegen das 

berufsgenosscnschaftliche Prinzip dem territorialen. So 

entstand wiederum eine Menge neuer Organisationen, die 

den Ueberblick iiber dic grofsen . V ers i cli er u ngsgeb ietc 

iiberaus erschwcrt liaben. Verfolgt man aufmerksam 

die olTentliche Meinung und den litterarischen Nicder- 

schlag der letzten Jahre, so setzt die Mifestimmung mit 

dem Inkrafttretcn des Invalidengcsclzcs ein. Das Kleben 

und die bureaukratische Ycrwaltung der Invalidenvcr-

sicherung, welchc Rcntenanśpriiche im Ilinblick auf den 

klcinsten Formfehler, oline dafe eine Schuld der beteiligten 

Personen hatte nachgewiescn werden konnen, zuriiekwies, 

endlich die fiskalischc Ilaridhabung der Beitragserhebung 

und andere Dinge liaben bewirkt, dafs die offentlichc 

Meinung diesem Gesetze wenig Neigung entgcgengcbracbt, 

ja Yiclfach Opposition gegen dasselbe sich erhoben bat. 

Dic Schwierigkeit der Verl'oIgung von Rechtsanspriichen 

hat die Arbeiter dazu gcfiihrt, um nicht von Winkcl- 

konsulentcn und anderen sogenannten Rechtspraktikanten 

abhangig zu sein, ihrcrseits Organc ins Leben zu rufen, 

dic cigentlicb auch nicht gerade dic Zufricdcnheit gc- 

fórdcrt und die objektive llandbabung der fraglichcn 

Gesetze gewife nicht erleichtcrt haben.

Wir fassen uns daliin zusammen, dafe im Ilinblick . 

auf die Schwierigkeit und Undurchsichtigkeit des organi- 

satorischcn Aufbaucs dieser sozialen Gesetzgebung nicht 

diejenige Zufricdcnheit in den Kreisen der yersichcrtcn 

Personen Platz gcgriflen hat, die eigentlich in der 

Tendenz dieser grofeartigen Gesetze liegt. Daher wird 

man sagen miissen, dafe alle Gcsctzesnovellen, welche 

an den Versnch einer Vereinfachung der Organisation 

nur mit Zagcn herantreten, niclit dic bftbntlichc Meinung 

fiir sich haben, wie ja auch das Schcitern der Inyalidcn- 

Yersiclierung im Reichstage gezeigt bat.

Der Vorstand unscrcs Vereins verkannte die grofee 

grundsjitzlicbc Bedeutung dieser Frage nicht, er glaubte 

jedoch der Sacbc z. Z. zu diencn, wcnn er zunachst 

die Vorlagen der Reichsregierung, welche cinc Reform 

der Unfallversicherung bezweckten, einer niilicren Durćli- 

sicht unterzog. Erst die Novelle zum Inralidengesetze, 

gclegcntlicb welcher dic Reichsregierung ihre Auffassung 

betrefls der Organisation zur Erorterung gestellt hatte, 

sollte uns Veranlassung sein, der organisatorischcn Seite 

der Frage niilicr zu treten.

Referent criirtert eingehend den Weg, welchen die 

Reicbsrcgicrung bei der Reform zur Unfallversicherung 

zu beschreitcn beabsichtigt, und hebt bervor, dafe eine 

Rcihe durchaus verwcrtbarer Gesetzcsandcrungcn in 

Aussicht genommen sei, denen der Vcrcin gern zugestimmt 

hatte. Uebcrgchend zu den Beschliisscn der Rcichstags- 

kommission hebt er hcrvor, „dafe angesichts manchcr 

Kommissionsbcschlusse eine weitgehende Mifestimmung 

Platz gcgriften hat. Von gewissen. Seiten wird dic 

gewcrbliche Unfąllversicherung ais Agitationsmittcl be

nutzt und angesichts dieses Strebens hat es thatsachlich 

den Anschcin, ais sollte das neutrale Gebiet der Unfall- 

vcrsicherung auf eine bedenklich schiefc Ebene geraten. 

Ich erwahne z. B., dafe die bisherige Karcnzzcit der 

Unfallversicherung von 13 Wochen kurzer Iland aut

4 Wochen hcrabgesetzt werden soli. Das bedeutet 

eine cminente Belastung der Berufsgenossonsehaften mit 

Uri Tal len, welche dauernd diesem Gesetze doch nicht unter- 

liegcn, da sie Yoriibergehcnden Charakter tragen. Um einen 

Einblick in die angesichts solcher Bestimmung zu er-
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wartcnde Yermchrung der Vrrwaltungstha.tigkeit zu ge- 

winncn, vcrgegenwartigen wir uns, dafs den amtliclien 

Nachrichten des Rciclisversiclierungsamtes zufolge im 

Jahre 1896 71 111 Unfalle Entschadigungen nacli dcm 

Unfallvcrsicherungsgesctzc nach sieli zogen. Fiir diese 

Fiille war die Vornalime der amtliclien Untersucliung 

vor den Polizeiorganen notig, Feststellung des iirztliclien 

Befundeś, Einziehung der Lolinnaclnveisct aufklarendc 

Riickfragen u. s. w. Aufserdem gelangten nocli 214 506 

Unfalle zur Anmeldung, die, weil ihre Folgen 14 Wocbcn 

nicht erreicliten, nicht in das Gcbict der Unfallvcr- 

sicherung fallen. Nimnit man an — und die Erfahrung 

bestatigt diese Annahme — dafs nur Y3 dieser Zahl 

in ihren Folgen liingor ais 4 Woehcn dauerte und dem- 

gemafs den Beschliissen der Reichstagskommission zufolge 

spater unter den Bereich der Unfallvcrsicherung fallen 

sollten, so wiirde dic berufsgcnossonschaftlichc Yer

waltung jiihrlich mit pr. pr. 71 500 weiteren Unfall- 

sachen belastet werden. Wenn diese Belastung auch 

nur eine Yoriibergehende ist, denn diese. Fiille erreichen 

ja nicht die 14. Krankheitswoche, so wird es doch 

spaterhin nbtig sein, um dic gesetzlichen Unfall- 

entschiidigungen festsetzen zu konnen, fiir alle diese 

Fiille die amtliclien Vernehnningen vor den Ortspolizci- 

behbrden .zu beantragen, es miissen die iirztliclien 

Befunde festgestellt werden, ebenso Lohnnachwcisungen 

u. s. w. eingezogen werden, — ja es mufs fiir alle 

diese Fiille der Thafbcstand genau ebenso festgestellt 

werden, wie es jetzt fiir dic dauernden Rcntensachen 

notwendig und gesetzlich yorgeschrieben ist. Die Bc- 

lastung der Polizeibehbrdcn wiirde demnach durch diese 

Vermchrung der Unfallsachen verdoppelt werden, da 

den jctzigen ca. 70 000 Unfallsachen noch weitere 

70 000 Fiille hinzutreten wiirden. Ich habe bestimmte 

Anhaltspunktc dafiir, dalś (wenigstens in der Rhein- 

provinz) dic Ortspolizeibehbrden mit diesen Unfallunter- 

suchungen schon melir ais ausreichend belastet und mit 

ihrem derzeitigen Personal kaum imstande sind, diese 

Untersuchungen ordnungsmafsig zu erledigcn. Im 

Ilinblick auf den in Rede stehenden Reichstagsbeschlufs 

mufs gefragt werden, wie die betr. Behorden fortnii die 

aus der sozialen Gesetzgebung resulticrenden Aufgaben 

erfiillen sollen. Schlieiślich konnte die Industrie mit 

ihren berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen dieser 

Vcrmehrung der Arbeitslast bei den Polizeibehbrdcn 

gleicbgiiltig gegeniiberstehen, aber dieselbe Vcrmehrung 

iibertriigt sich zwcifellos auch auf erstere Organe, da 

sich dort die Feststellung der gesetzlichen Verpflich- 

tuńgcn zu Yollziehen hat. So ist denn berechnet 

worden, dafs sich dic Vcrmchrung der Arbeitslast 

in der berufsgenosscnschaftlichen Verwaltung um 

wenigstens 25 pCt. stcigern wird, weńń der Kommissions- 

beschlufs Gesetzcskraft erlangen sollte. Nicht zu gc- 

denken der grofsen pekuniaren Belastung, welche auf die 

Schultcrn der Bcrufsgcnossenscbaften iiberwiilzt werden

wiirden. Wir sind der Ansicht, dafs cin soleher Bescblufs 

dic bcrufsgenossenscliaftlichc Verwaltung stark in Mifs- 

kredit bringen wiirde. Hoffcntlich geben die Bundes- 

regierungen auf eine derartige Ausgestaltung der Unfall- 

vcrsicherung nicht cin.*)

Aber noch andere Kommissionsbcscbliisse rufen an- 

gcsiclits ihrer grofsen Tragwcitc crbeblicbe Bcdonkcn 

wach. Zu §. 5 a der Novellc ist folgender Beschlufe 

gefafst worden: „Solangc der Vcrletzte infolge des

Unfalles thatsachlich und unverschuldet arbeitslos ist, 

kann der Genosscnschaftsvorstand dic Tcilrcnte bis zu 

dcm Bctrage der Rentc fiir v«llige Erwcrbsunfahigkcit 

voriibcrgchend crhbhcn. In keinem Falle darf die Rente 

den Arbeitsverdienst des Vcrletzten iibersteigen." Dieser 

Kommissionsbeschlufs fiihrt cin ganz neues Prinzip in 

dic Unfallversicherung hincin, woriiber sich die Kommission 

ybllig im Unkbiren gewesen zu sein scheint. Bekanntlich 

statuicrt das Unfallgesetz Reclitsanspriiche verlctzter 

Personen. Wird den Genossenschaftsvorstanden das Rccht 

eingeraumt, iiber diese Reclitsanspriiche weitere Be- 

willigungen eintreten zu Iassen, so gewinnt dieser Rechts- 

anspruch den Charakter der freiwilligen Unterstiitzung, 

was ais eine iiufserst bedenklichc Ycrschicbung des 

Grundprinzips der obligatorischen Unfallvcrsichcrung zu 

erachtcn ist, denn dic Reclitsanspriiche der Arbeiter 

sollen keine von bchbrdliclicm Ermessen abbiiiigige 

Armenuntcrstiitzung sein. Aber die Tendenz dieses 

Kommissionsbcschlusses liegt wiederum ganz oflen zu 

tage. Man wolltc den beschiiftigungslos bleib<!nden 

Arbeitern nach der Verlctzung die Moglichkeit hoherer 

Renten zubilligen. Dic Gcnossenschaften hierzu kraft 

Gesetzes zu vcrpflichten, erschien zu weitgehend, daher 

dic fakultatirc Bewilligung hoherer Unfallrenten im Falle

der unverschuldeten Arbeitslosigkcit....................

Was die Novelle zur Invalidcnver8icherung betrifft, 

so kann ich dieselbe kurz behandeln. umsomehr ais sie 

allem Ansclieinc nacli ohne jedes parlamcntarische Er- 

gebnis blciben wird. Bekanntlich sollte eine anderweite 

Vertcilung der Lasten unter den einzelnen Versichertings- 

anstalten erzielt werden und neben einer Ycrnichrtcn 

Staatskontrolle noch einige Yereinfachungen in der 

Beitragserhebung gesetzlich festgelegt werden. Ab- 

geschen davon, dafs sieli die meisten Vcrwaltungen der 

Versicherungsanstalten gegen diese wesentlichen Gcsetzes- 

anderungen ausgesprochen hatten, konnte sich diese 

Novelle auch nicht allgemeiner Sympathic erfreucn, denn 

sie crfiillte eben nicht das, was man von ihr erwartet 

hatte. Die Novelle zur InYalidenvcrsicherung lliitte 

zweifellos Erfolg, venn sie den Yom Prasidcnten des 

Reichsversicherungsamts ausgehenden Anregungen einer

*) Es ist 7.u bemerken, dafs inzwischen die verbilndeten Re- 
gierungen sich bestimmt gegen jede Verminderung der Karenzzeit 
ausgesprochen haben, und dafś infolgedessen in den spateren 
Kommissionsberatungen Vermittelungs-Vor»chlage zur Annahme 
gelangt sind, welcho die dreizehnwochentliche Karenzzeit bestehen 
lassen. D. Red.
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besseren Ycrbindung der Unfallversicherung und Invaliden- 

vcrsicherung Rechnung getragen hiitte. Diesem liaupt 

sachlichsten Gesicbtspunkte ist aber dic Novelle niclit 

nahergetreten aus Griinden, welche ich hier nicht niiher 

crortern kann. Der Vercin hat sich mit dieser Noyęlle 

nocli nicht befarst, und es wird vielleicht spiiter unsere 

Aufgabe sein, hierauf noch niiher zuriickzukommcn. Im 

grofsen und ganzen konnen wir uns mit dcm Schcitern 

der Novelle im Reichstagc einverstandcn erkliiren.

Die regc Fiirsorgc unserer Staatsregierung fiir dic 

Arbeiterinteressen erhiilt noch cinc besondere Beleuchtung 

durch die Mafsnahmcn des Herm Handelsministers in 

betrefl' der todlichcn Unfiille im Bergbau. Bckanntlich

stcht der preufeische Bergbau im Vcrgleiche zu anderen

Staaten in dieser Ilinsicht nicht sehr giinstig da,

wenn wir auch berucksichtigen, dafs unsere preufsische 

Statistik dic denkbar genaueste ist und daher diese 

Unfalle viel genauer vcrzcichnet werden ais in 

auslandisehen Statistiken. Es werden nun Mafsnahmcn 

dahingehend erwogen, ob es angezeigt erscheint, 

fiir die grofseren bergbaulichcn Bezirke Preufsens 

sogcnanntc- Unfallenquete - Kommissionen cinzurichten. 

Diese Kommissionen soilen auf Grund eines aus-

gedchnten Arbeitsplancs alle einschlagcnden Vcr- 

hiiltnisse sorgfaltigst prttfen und der Vorstand des 

Vereins hat hierbei seine Auffassung dahingehend zum 

Ausdruck gebracht, dafe solche Aufnahmcn von unserer 

Seite unterstiitzt werden soilen.

Aber auch der Erbrtcrung verschiedencr Arbeiter- 

verhaltnisse imYereinsbezirke wandten wir unscr Augen- 

merk zu. Die mifslichen Verhiiltnisse, welche zu 

beobachten waren, konnten in erster Linie darauf 

zuriickgcfiihrt werden, dafs dic Arbeitsgelegenheit 

namentlich in der Iliittenindustrie im Vcrlaufc der 

letzten 25 Jahre cinc sehr schwankendc gewesen 

ist. Es folgtcn sieli Zeiten mit iiufserst ange- 

strengter Thatigkeit und solche, in denen dic Betriebe 

mit Schwierigkeit aufrccht erhalten werden konnten. 

Dies hatte naturgemafs auch seine weitgehenden Ein- 

niisse auf dic Arbeitcrbevolkerung gehabt. Es bestand 

eine starkę Neigung, die besseren Verdienstverhaltnisse 

der giinstigercn Zeiten weniger zur Zuriicklegung eines 

Sparpfennigs zu benutzen, ais leichtfcrtig die besseren Ein- 

nalimen auch zu grofseren Ausgaben zu yerweriden. 

Namentlich unterstiitzten diese Neigung der jugendlichen 

Arbeiter dic vielen festlichcn Yeranstaltungen, das 

beąucmc Unterkoninien in Gast- und Mietswirtschaften, 

die zahlreichen Kirmefsfcicrn u. s. w. Elwaige Ver- 

suche, piinktliches Erscheinen an der Arbeitsstellc mit 

Priimien nnd anderen Yergiinstigungcn anzusporncn, 

blieben crfolglos.

Das Schwergewicht dieser bedrohliclien Erscheinungen 

lag mui weniger in der Lolinfrage ais in dcm Schwinden 

von Familiensinn und Ordnungsliebc in den beteiligten 

Krcisen.

Der Vorstand war sich dar ii ber im klaren, dafs 

man im grofsen und ganzen diesen Yerhiiltnissen gegen- 

iiber machtlos wiire, namentlich deslmlb, weil unsere 

Vereinsgesetzgebung den Behorden nicht diejenigen 

Mittel an dic Iland giebt, welche zur Beschrankung 

privater Vorcinsfcstlichkcitcn notig waren. Es wurde 

daher lediglich an mafsgebendcr Stello in Anregung 

gebracht, dafs, falls nicht eine Zusammenlcgung der 

Kirmefsfeiern yerschiedencr Ortschaftcn zu erreichen 

sein sollte, doch fiir jeden Ort des Rcgicrungsbczirks 

fortan nur 2 Kirmefsfeiern zugelassen werden mochten, 

eine Ilauptkirmefs fiir 2 Tage und eine Nebenkirmefs 

fiir 1 Tag.

Endlich hatten wir uns noch einer Anregung des 

Konigl. Oberbergamts zufolge mit der Frage zu be- 

fassen, ob cs wiinschenswert crschcine, dafs dic 

SprengstolTfabrikanten durch gesetzliche oder polizei- 

lichc Anordnung gezwungen werden solltcn, die chcmische 

Zusammensetzung der Sprengstoffe auf den Urn- 

hiillungen anzugeben. liierdurch sollc nach Moglich- 

keit Ycrhindert werden, dafs durch dic wechselndc Zu- 

sammensetzung der sogenannten SicherheitssprengstolTc 

und dic damit sehr hiiufig yerbundene Verniinderung 

ihrer Sicherheit gegen Schlagwetter- und Kohlenstaub- 

entziindung Gcfahren fiir das Leben und die Gcsundheit 

der Arbeiter cntstchen. Die Auffassung des Vorstandes 

ging nacli eingehender Priifung der Frage dahin, dafs 

sich nach diesseitiger Erfahrung in den hiesigen Rcvieren 

eine Notwcndigkeit fiir den Erlafs der angeregtcn Be

stimmungen nicht ergeben babo. Ucberdies konne in 

solehen Bcstiimnungen eine Erhohung der Sicherheit der 

Arbeiter gegen Schlagwettergefahren nicht erblickt werden, 

da bckanntlich das hygroskopische Ycrhalten der Spreng- 

stofichemikalien beim Lagern sich iindert und die 

clicmischc Wirkung der fortlaufend angebotenen neuen 

Kombinationcn weder seitens der Werke noch viel 

weniger seitens der Betriebsfuhrcr beurteilt werden 

konne. Dies werde um so verstiindlicher erscheinen, 

ais das chemischc Verhalten der in Frage kommenden 

Stoffe cin durchaus kompliziertes sei. Eine. Notwendig- 

kcit fiir solche Vorscliriften ergebe sich aber vom Stand- 

punkte der uns anvertrautcn Interessen auch deshalb 

nicht, weil sich jedes Werk vor unerwiinschtcn. die 

Betriebsgcfahr erhohenden Sprengstoftmaterialien dadurch 

am einfachstcn zu scluitzen vermoge, dafs dic Lieferung 

bestiinmter Kombinationcn in Auftrag gegeben oder aber 

dafs Lieferung nach Probe yerlangt werde. Auch im 

Auslande seien solche Yorschriften unbekannt und es 

mogę hierbei nicht iiberschen werden, dafs die Spreng- 

stofffabrikanten, namentlich wo es sich um die Ein- 

fiihrung neuer Erfindungen handelt, schwerlich geneigt 

sein wurden, ihre Erfindungen durch Bekanntgabc auf 

den Umhiillungen der Pakete den Konkurrenten preis- 

zugeben. Abgesehen hierron, sei es aber dem Yorstande 

unmoglich, cinc Zweckrniifsigkeit solcher Yorąchriften zu
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erkennen, es sei denn, dafs das Oberbergamt in der 

Lage wiire, den Bergwerksbctreibern iiber dic zwcck- 

niafsigste Zusammensetzung der Sprengstofle und iiber 

dic Zuliissigkeit ilirer Yerwendung bcstimmtc Vorschriften 

zu machen.

Meinc Herren! Aucli das letzte Berichtsjalir gab 

uns, wie Sie aus ineincn Darlegungcn entnchmcn wollcn, 

wiederum Yeranlassung, nacli den verschiedensten 

Richtungen hin thiitig zu sein. W ir liaben diejenigen 

wiehtigcren Gegenstiinde in den Bereich unserer Er- 

orterung gezogen, die hervorragend die Interessen der 

Industrie, namentlich auch die unsrigen beriihrten. 

Wenn es wallr ist, dafs unserc Zeitstromung nicht in 

beschaulichcr Selbstbctraclitung dahinfliefst, sondern dafs 

sieli die wirtscliaftlichcn, die sozialen und die sittlichen 

Gcwalten gerade in unserer Zeit hart im Raume stofsen, 

dann hat aucli die Industrie ais sorgsame Iliiterin 

kultureilen Fortscliritts alle Ursache, auf der Wachę zu 

stehen und in den angedeuteten Richtungen noch hohe 

Aufgaben zu erfiillen. Diese Pilicht fiir die Industrio 

wird aber eine urn so grofsere, wenn wir uns an der 

Iland der Thatsachen, wie sie z. B. durch die letzte 

Gewerbeziihlung festgestellt sind, vergegenwartigen, dafe 

Deutschland aus dcm Agrarstaate zum Industriestaate 

sich nunmelir entwiekelt hat. Diese hervorragende 

Stellung in der deutschen Erwerbsthatigkcit verj)fliclitet, 

und ich bin der vollen Ueberzeugung, dafs — Bci- 

spiclc leliren es ja zur Gcniige —  die deutsche Industrie 

sich immer ihrer hohen kultureilen Aufgaben bewufstbleiben 

wird. Ich schliefse mit dcm Wunsche, dafe unseren 

ernstgemcintcn Arbeiten der Erfolg nicht vorenthalten 

bleiben mogę. (Beifall.)

Aus dcm Berichte des Bergrat Othberg-Esch- 

weiler iiber den Stcinkohlcnbergbau im Aachener Bezirk 

ist hervorzuheben, dafs die Forderung um 4,27 pCt. 

sich gesteigert hat, niimlićh von 1,6 Mili. auf 1,7 Mili. 

Tonnen (1896). Dic volle Leistungsfiihigkeit der hiesigen 

Revicre sei damit indes keineswegs erreicht, da Arbeiter- 

mangcl wegen die Forderung nicht weiter ausgedehnt 

werden konnte. Namentlich konnte der Nachfrage nach 

Koks nicht geniigt werden. Leider seien dic Preise 

nicht in gleichor Weise gestiegen, weil dic laufenden 

Abschliisse, namentlich einer Steigerung der Kokspreise, 

hindernd im Wege gestanden hatten. Die Zahl der 

Arbeiter sei von 7545 auf 7646 im Jahre 1896 gestiegen. 

Der durchschnittliche Schiclitlohn habe eine Erhohuiig 

um 9 Pfg. pro Arbeiter erfahren.

Das Referat iiber difc Blei-. Zink- und Silberindustric 

erstattete Justizrat Maas-Aachen. Dic Bleicrz- und 

Zinkproduktion ist im Bezirke stationar geblieben, sie 

betrug 40 078 bezw. 53 105 t. Gegen das Yorjahr sind 

wcscntlichc Schwankungen nicht zu. verzeichncn gewesen. 

Ilingegcn stieg dic Produktion an Metallen; an Bici 

wurden 50 529 t (im Yorjahre 49 300 t), Silber 114 500 t 

(bezw. 91 600 t) und Rohzink 26 000 t (bezw. 25 700 t)

gewonnen. Der Durehschnittswert der produzicrtcn 

Metalle stellte sich auf ca. 30 Mili. Mark, im Jahre 1895 

auf 25,8 Mili. Mark. Die Arbeiterzahl nalim zu von 

7728 auf 7763 Personcn. Dic Steigerung der Arbeits- 

lohne war eine wescntlicho und Arbeitermangel fort- 

wahrend iiihlbar. — Von allgemeincm Interesse ist die 

Uebersicht iiber dic Silberproduktion Deutsehlands, 

welclie aus dcm Zahlenmaterial des Bcriclits hcrvorgehoben 

werden mag. Es wurden im Deutschen Reiche im Jahre

1889 . . . . . 397 766 k

1890 . • . . . 409  212 ,

1891 . . . . . 443 268 ,

1892 . . . 486 515 ,

1893 . . . . . 443  315 ,

1894 . . . . .435  834 ,

1895 . . . 384 642 ,

1896 . . .431 344 ,

Silber gewonnen.

ExplÓsion eines Luftkompressors auf der Zeche 
ICaiserstuhl I  hei Dortmund.

Am 30. April 1896 fand auf Zeche Westphalia, 

Scliacht Kaiserstulil I  bei Dortmund eine Esplosion der 

dortigen Luftkompressoranlage statt, welche den Tod 

eines Mcnschen zur Folgę hatte und durch die sic be- 

gleitcndcn Umstandc die Aufmerksamkeit weiterer Kreise 

auf sich zu lcnken geeignet ist.

Die Lagc der Kompressoranlagc ist aus der nacli- 

stehenden Skizze der Tagcsgebilude des Schachtes Kaisor- 

stuhl I  zu erkennen. Nach Norden schliefsen sich an

-ficrrrL& ćnas/se'.

das Kompressorgcbiiude die Spcisestation fiir die Dampf- 

kessel, eine Reservevcntilatoranlage, das Fiirdoitmaschincn- 

gebaude und die Dampfkessclanlage an. Auf der west- 

licheil Seite des Zechenplatzcs liegt die 30 m hohe 

Wasche mitKohlcnthiirmen und Ratteranlage, dasSchacht- 

gebiiude mit Ladcbiihnc, der Zechenbahnhof und die 

Kokerei.

Das Gebiiude, in welchem der Kompressor stand, 

war massiY, mit eisernen Triigern verselien und mit 

Holzgebiilkc oben eingedacht. Es bestand aus Lfnter- 

und Obcrgcschofe.
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Der Luftkompressor wurde im Jahre -1889 vori der 

Duisburger Maschinenfabrik vorm. Bechcm und Keetman 

geliefert und war ais Zwillings-Schicberluftpumpe nach 

dem System von Burkliardt und Weifs gebaut worden. 

Die Druckluftcylinder besafśen einen Kolbendurchmcsscr 

von je 600 mm bei 800 mm Hub. Dieselben wurden 

an den Mantelflachen sowie an den Cylinderdęckeln ge

trennt durch cirkulicrendes kaltes Wasser gckiihlt. Eine 

K i ih lu ng  der Sch ieberkas ten  war nicht  vor- 

h and en, Die Dampfcylinder hatten im Lichten einen 

Durchmesser von je 670 mm. Der Maximaliiberdruck 

des benutzten Dampfes betrug 6 Atmosphiiren in den 

Kesseln bei einer durchschnittlichcn Tourenzahl yon 32 

in der Minutę.

Die komprimierte Luft wurde durch gufseiscrnc 

Leitungsrohre in den aufscrhalb des Komprcssorgcbaudcs 

liegenden schmiedeciscrnen Sammclbeliiilter geleitet, 

wclcher mit zwei auf 4%  Atmospharcn Ueberdruck cin- 

gestellten Sichcrlieitsventilen ausgeriistet war. Der Durch

messer dieses Druckluftbehaltcrs betrug 2,2 m, die Lange 

desselben etwa 10 m. Dic Leitungsrohre besafśen eine 

Starkę von 19 mm bei 240 mm lichtcm Durchmesser. 

Ein Riickschlagyentil zwischen Maschine und Luft- 

sammler war nicht yorlianden.

Dio angesaugte Luft wurde durch baumwollcno Filter 

yon anhaftenden Staubteilcn gercinigt. Ais Schmier- 

material fiir die Druckluftcylinder nebst Steucrung dicntc 

cin angeblich durch hohe Entllammungstcmpcratur aus- 

gezeiehnetes OcI, welches dic Zechcnvcrwaltung unter 

dem Namen Valvoline bczog. Die Schmicrung der 

Schieber war selbstthiitig.

Die Explosion der Komprcssoranlagc erfolgte um 

6Vj Uhr morgens unter heftiger Dctonation. Zugleich 

drang cin dichtcr Raućh aus dem Kom])rcssorgcbiiudc 

heraus, dessen Dach infolge der Explosion abgcdcckt 

worden war. Ein Eindringcn in das Gebiiude war zu- 

niichst mit grofser Gefahr yerkniipft, da die Dampf- 

maschine, welche unverletzt geblieben war, mit unge- 

heurer Schnelligkeit umlicf und ein Auscmandcrreifscn 

^ des Schwungrades befiirchtcn liefs. Erst naclulem dic 

Dampflcitung abgestellt war, konnte mit den Rettungs- 

arbcitcn begonnen werden. Der Maschincnwarter Altcn- 

baumer lag tot zwischen den beiden Drucklufteylimlern. 

Der Hals desselben war wahrscheinlich durch cin herab- 

fallendcs Rolir fast yollstandig abgequctscht worden. 

Die Kleider des Vcrungliickten sowie die Teppiche und 

die sonstigen leicht entzundbaren Gegcnstande waren in 

Brand geraten. Der Vcrungliickte wurde zunachst aus 

dem brennenden Gebaudc geschafTt und sodami das Feucr, 

welches inzwischen weiter um sich gcgrifien hatte, gc- 

loscht.

Die Zerstorung, welchc dic Explosion im Innern des 

Gebaudes angerichtct hatte, war eine ganz erhebliehe. 

Dic Luftleitungsrohre waren dicht an der Gebaudemauer 

abgerissen und heruntergefallcn. Die Mauern des Ilauses

zeigten zahlreiche Spriinge. An den Druckluftcylindern 

waren die 30 mm diclcen Wandungen beider Schieber

kasten abgesprengt und fortgeschlcudert. Dagegen hatten 

dic Cylinder selbst sowde deren Mantel nur wenig ge- 

litten. Der Luftrcinigungsapparat war herabgcfallen.

Das Inncrc der Luftcylinder sowie die Schieber und 

dic noch yorhandencn Restc der Schieberkasten waren 

mit einem sclnvarzen, schmier igcn Ueberzug  

bedcckt ,  der teilweise fest war und Spurcn von 

K o k s b i l d u ng  zeigtc. Auch im Innern der Luft- 

zulcitungsrohre konnte man an den Wandungen eine 

rufsartige mehr oder minder feste Kruste erkennen, 

welchc entziindet mit hcller Flammc abbrannte.

Der Druckluftsammler aufscrhalb des Kompressor

gebaudes war yo l l s tand ig  verschwunden. An seiner 

Stelle lag cin Triimmerhaufcn aus Stcinen, Dachzicgeln 

und Ilolzteilcn. Die Wandungen des Kcssels waren in 

grofse und kleine Fetzen zerrissen worden, welche teil

weise bis zu einer Entfernung von mehreren Tausend 

Metcrn wcggcschlcudert waren. Die eine der gckriimpelten 

Kopfplatten war an der Nietnaht bcinahe glatt abgerissen 

und wurde etwa 25 m siidlich vom Orte der Explosion 

aufgcfundcn. Dic andere Kopfplatte war in das un- 

mittclbar an den Luftsammlcr anstofsende Gebiiude, in 

welchem sich dic Spciscpumpen fiir die Kessel befinden, 

gcschlcudert worden. Dic siidlichc Seitenwand dieses Ge

baudes zeigte nach der Explosion IdafTendc Rissc. Das 

Dach war ebenfalls abgcdcckt worden. Wunderbarcrwcise 

hatte dic maćhtige Kopfplatte im Innern des Gebaudes an 

den Maschinen und den Dampflcitungcn nur vcrhaltnis- 

miifsig geringen Schaden angerichtct.

Von dcm Kesselmantel wurde das griifste Stiick auf 

die Ladcbiihne der Koksanlage gcschlcudert. Dieses 

Stiick, dessen Gewicht auf etwa 3800 kg yeranschlagt 

wurde, ilog in bohem Bogen iiber die etwTa 30 m hohe 

Wiische und fiel auf der anderen Seite derselben nieder, 

ohne gliicklicherweisc einen der dort bcschaftigtcn 

Arbeiter zu yerletzen oder sonstigen erhcblichcn Schaden 

anzuriehten. Das machtigc Kcssclblech war yollstandig 

umgedrcht worden, sodafs die Sichcrhcitsventilc nach 

innen gekommen waren. Beim Aufschlagcn hatte sich 

das' Blech wie cin Stiick Papier flach aufeinander gelegt.

Ein anderes grofees Stiick des Mantels fiel nordlich 

von der Kokerei nieder, ein drittes wurde 400 m weit 

yon der Anlage fortgcsehleudert una liat sich wie ein 

Artilleriegeschofs in den Erdboden tief cingegraben. 

Wcitere grofsere EisenstUckc sind in betrachtlichen Ent- 

fernungen von der Zeche aufgcfundcn worden. Eins 

derselben von 56 kg Schwcre fand sich in der Niihe 

der Ilobertsburg jenscils der Schiitzenstrafse in einer 

geradlinigen Entfernung yon 1600 m vom Schacht 

Kaiserstuhl I.

Einen Anhaltspunkt fiir die Entstelmngsursache der 

yorliegenden Explosion gcwihnt man in der bereits cr- 

wiilintcn Thatsache, dafs in den Schieberkasten der
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Łufteylindcr, auf'den Schicbern und auf den Innenflachcn 

der Prefsluftrohre cin rufsahnlicher Ruekstand gefunden 

wurde, dessen Ursprung oflenbar auf das zur Yer

wendung gckommene Sehmierol zuriickgefuhrt werden 

muls. Die vorliandenen Riickstiinde zeigen Spuren von 

Koksbildung und lassen dalicr auf eine stattgefundene 

Entziindung und Verbrennung sclilieJśen. Diese Vcr- 

mutung wird noch bcstiirkt durch den Umstand. da Cs 

die Riickstiinde teilweise noch nach der Explosidn ge- 

brannt haben und dafs schon friiher Entziindungen des 

Schmiermaterials infolge Warmlaufens der Verteilungs- 

schiebcr an der Maschine beobachtet worden sind.

Die zur Maschinenschmierung dienenden Fette be

sitzen (wic alle organischen Substanzen) die Eigcn- 

schaft, dafs sic sich bei hohen Temperaturen zersetzen. 

Es bilden sich gaslormige Produkte, aus Kohlenwasser- 

stoficn bestchend, unter Ilinterlassung von mehr oder 

weniger harzigen Riickstandcn. Die Inkrustationen der 

Luftschieberkiisten und der Druckleitungen beweisen 

nun, dafs thatgąchlich derartige durch hohe Temperaturen 

liervorgcrufene cliemische Umwandlungen stattgefunden 

haben. Die dabei gebildeten gasformigen Bestandteile 

gelangten mit der komprimierten Luft in den Druckluft- 

behaltcr und bildeten dort sowie in den Leitungcn und 

Schiebcrkastcn ein hochgradig cxplosives Gasgcmisch, 

welches cntziindet die heftigsten Gasexplosionen hervor- 

rufen konnte. Die Wirkungen einer solchen Explosion 

mufsten um so grofser sein, ais das explosive Gas- 

gemisch unter einem Ueberdruek von nahezu 43/,) Atmo

spharen gestanden hat. In dieser hohen Spannung 

findet man auch cinc Erklarung fiir die beispicllos 

heftigc mechanischc Wirkung, welclie sich im vor- 

liegenden Falle gezeigt hat.

Wie aus dieser Darstellung hervorgcht, ist die Ent- 

stehungsursache der Explosion wesentlich in dcm zur 

Verwendung gekommenen Schmiermatcrial zu suchcn. 

Bei der grofsen Bedeutung dieser Frage erschien es an- 

gezeigt, die. Beschailenheit des yerwendeten Vaholin- 

iiles durch die Koniglich chemisch-technische Vcrsuchs- 

anstalt in Berlin feststellen zu lassen. Durch die 

Untersuchung solltc insbesondere die Ilohe des Ent- 

flammungspunktes sowie dic cliemische Zusammensetzung 

des Oeles ermittelt werden.

Aus dem Ergcbnis der chemischen Untersuchung 

geht hervor, dafs das eingesandte Valvolin61 ais cin 

gutes Sehmierol zu bczeichnen ist und den von der 

Zechenvcrwaltung an dasselbe gestellten Bedingungen 

entsprochen hat. Das spezifische Gewicht des Yalvolin- 

iiles betriigt nach der Untersuchung 0,89 boi 15° C. 

Es ist frei von Pfianzen- und Thicrlctten und besteht 

aus Kohlcnwasserstoffen, welclie nur wenig Sauerstolf 

aufgenommen haben. Der Entilammungspunkt beim 

Erhitzen im oftenen Tiegel liegt bei 291°, der Siede- 

punkt bei 375°. „Hiernach ist das Sehmierol", so wird 

in dem Gutachten hervorgchobcn, „yollstiindig frei yon

niedrig siodenden Kohleirwasserstoffen und besteht aus 

so wenig von einander yerschiedencn Kohlenwasser- 

stoflcn, dafs bei seiner llerstellung Sorgialt vcrwendet 

sein mufs. Es ergiebt sich das auch aus dcm fiir 

Cylinderschinierole iingewohnlich hohen Entflammungs- 

punkt von 291°.

Lafst man solche Ocle in gliihende Retorten tropfen, 

so werden sic, wic alle organischen Substanzen, zersetzt. 

Es bilden sich gasformige Produkte unter Entstehung 

von mehr oder weniger Koks (Fettgasbereitung). Durch 

Vergasung von 20 g Sehmierol mag etwa 1 cbm Luft 

explosibel gemacht werden konnen.

Schmierole, die bei starkem Erhitzen nicht unter 

Entwicklung brehnbarer Gase zersetzt werden, giebt es 

uberhaupt nicht."

Wenn nun trotz dieser Bcschallcnhcit des Schmicr- 

matcrials cin so bedeutender Fettruckstand, wic ge- 

schildert, in den Schiebcrkastcn gefunden wurde, so 

beweist dies, dafs sieli infolge der mangelhaften Kiihlung 

und dor dadurch bedingten Temperaturerhohungcn nach 

und nach grofsere Mengen des Oels in den Schicber- 

lcastcn zersetzt haben. Diese Zersetzung unter gleicli- 

zeitiger Bildung eines explosiven Gascs wurde noch 

durch die grofse Oberllachc in den Scliieberkasten sowie 

durch dic ycrhaltnismafcig grofse Menge des angcsaugtcn 

Saucrstolfs befordert.

Dcmzufolgc wiire die stattgefundene Katastrophe an 

erster Stelle der mangelnden Kiihlung der Schiebcrkastcn 

zuzuschrciben. Hierfiir spricht auch der hohe Ent- 

flammungspunkt des Yalvolinolcs von 291°, welcher 

cinc entsprccliend hohe Temperatur in den Schicber- 

kiisten vor der Explosion yoraussetzt.

Von den im Oberbergamtsbezirk Dortmund zur Zeit 

in Betrieb stehenden cinstufigen Schieberluftpumpcn, 

deren Zahl ubrigens nicht bedeutend ist, besitzt nur der 

kleinere Teil eine sich auch auf die Schiebcrkastcn er- 

streckcnde Kiihlung, wahrend sich bei den meisten Kom- 

pressoren die Kiihlung auf Mantcl und Cylinderdcckel 

beschrankt. Mit den ersteren hat man im allgcmeincn 

giinstigo Erfahrungen gemacht. Dagegen sind bei den 

Kompresśionsanlagcn mit unvollst;indiger Kiihlung Be- 

tricbsstorungen und kleinere Explosionen wiederholt 

beobachtet worden. So fand im Juni 1896 eine solche 

auf der Zcchc „Bommerbanker Tiefbau" im Bergrcvier 

Witten statt. Die Entziindung iiufeerte sich durch Ilcifs- 

werden der Schiebcrkastcn und der Druckleitungen. 

Nach Stillstellen der Maschine ergab sich beim Oeflncn 

der Scliicbcrkasten, dafs die Oelriickstande yerkokt und 

am Glimmen waren. Seit jener Zeit wird an Stelle des 

bis dahin yerwandten Schmiermaterials sog. Starol be

nutzt, dessen Entfiammungspunkt bei 300° liegen soli 

und mit dessen Anwendung man angeblich gute Er

fahrungen gemacht hat. Aehnliehe Entziindungen kamen 

im Bcrgrcvier Ilcrnc auf den Zechen „Julia" und 

„Recklinghausen I "  vor, woselbst sich die Explosionen
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durch Schlage in den Druckleitungen und durcli Aus- 

trcten cincr Flammc aus den Saugstutzen bemerkbar 

machten. Auf Zeche „Ju lia" hat man seitdem Valvoline- 

Fett in Anwendung gcbracht, dagegen aufZeehc„Reckling- 

hausen I “ an Stelle der bis dąhin gcbrauchtcn Valvoline 

eine Mischung derselben mit Seifenwasser im Vcrhaltnis 

von 1 :30 cingcfiihrt. Immerhin ist cs fraglich, ob 

nicht dic Scife auf die Dauer das Metali angreift, wcil 

sic nicht genug fettet und selbst oxydiert.

Dic Fettc, welche man auf den iibrigen Zcchcn des 

Bezirkes verwcndct, sind meist leichtfliissigc Oclc mit 

angeblich bohem Entflammungśpunkt, welchc unter den 

vcrschicdcnsten Namcn in den Handel kommen.

Auch bci cincr zweistufigen Komprcssoranlagc mit 

Ricdlersteuerung auf Zeche „Borussia" ist neuerdings 

cinc wenn auch nicht erhcblichc ExpIosion bcobachtet 

worden. Ais am 27. Dczcniber v. J. der Maschinen- 

wiirter den Deckcl des Saugventils von dcm Luftcylinder 

abnahm (die Maschinc hatte am 25. und 26. Dezember 

stillgcstanden) und mit cincr oflenen Lampe das Ventil 

nachschen wollte, sclilug cinc Flammc aus der Ventil- 

oflnung heraus, beglcitct von cifier lcbhaften Explosion 

in den Maschinentcilen, welchc jcdoch kcinc Zerstiirung 

anrichtcte. Dieselbe Erschcinung wicdcrlioltc sich in 

schwachercr Weisc, nachdcm dic Maschinc behufs Ent- 

fernung der Gase cin paar Minutcn in Gang gesetzt 

war. Ais Schmierc dientc Yaselinol mit starkom Wasscr- 

zusatz. Da bei dem Komprcssor auf Zeche Borussia 

die in dem ersten Cylinder geprefstc Luft wdeder abge- 

kiihlt wird, ehe sic in den zweiten Cylinder gelangt, 

auch die starkę Reibung auf den Schicberflachcn weg- 

flillt, so ist cinc derartige Tcmperaturerhiihung, dafs eine 

Selbstentziindung erfolgen kijnntc, ausgeschlossen.

Dic von den Kompressionsmaschincn angcsaugtc Luft 

tritt in den mcisten Fallcn ohne vorhcrige Rcinigung in 

den Komprcssor cin. Wo cinc solehe vorgenommcn 

wird, dienen liierzu entweder baumwollcne, in holzerne 

Rahmen cingcspanntc Filter oder dichte Drahtkiirbc, 

welchc vor den Saugstutzen angebracht sind. Sonstigc 

Einrichtungen an den Kompressoranlagen zur Erhiihung 

der Bctricbssichcrhcit sind nielit vorhanden.

Dagegen findet iiberall eine hiiufige Rcinigung der 

Schiebcrkasten von anhaftenden Oelruckstiindcn und 

sonstigen Unrcinigkeitcn statt. Dicse Rcinigung erstreckt 

sich auch auf dic Druckluftleitungen und die Druck- 

luftbchalter. Auf manchcn Zechen wird ein kontinuier- 

liches Ablaufen des aus der Druckluft im Luftsammlcr 

niedergcschlagenen Oelcs durch ein im Mantel dcsselbcn 

bcfmdlichcs Rohr mit eingeschaltetem Yentil ermoglieht.

Wenn auch cinc Explosion Yon einer solehen Energie,, 

wic dicjenigc auf Schacht Kaiserstuhl I, ganz vcreinzclt 

dasteht und nur dem zufiilligen Zusammentreffen ver- 

schicdcner Umstande zuzuschreiben ist, so weist dieselbe 

doch darauf liin, dafs namentlich bei den einstufigen 

Schicberluftpumpen auf dic Verwendung eines guten

Schmiermatcrials und auf cinc moglichst yollstandigc 

Kuhlung, sowie auf die Reinhaltung der Schicber von 

Oelriickstanden und Kohlcnstaub die grofste Aufmerksam- 

kcit zu Yerwendcn ist.

Ueljcr den sog. sudlichen Ilanptsprimg zwischen 
Saarbrucken und Nennkirchen.

(Auszug aus <lem Vortrage des Bezirfcsgeologen Dr. Iieppla, 
gelialten im Natnrhistorisclien Veroin fur Rheinland und Westfalen 

am 8. Juui 1897)

Das flotzreiclie Saarbriicker Stcinkoblcngebirge ist im 

Siidostcn yon Buntsandstcin bedeckt. Langs cincr Linie, 

welchc von Gcrsweiler iiber Malstatt, Kramcrshauschen, 

Gerstncrshaus Ncuweilcr Elversbcrg, Spicfsen nach 

Wellcswciler zu verlauft, sinken dic tiefstcn flotzfiihrcndcn 

Scliichten nach S.-O. zu, unter dic Thalsohlen siidlich 

dieser Linie wurde in zahlrcichcn in den 60 cr Jahren 

dieses Jahrhundcrts ausgefiihrtcn Bohrungen auf 

bayerischer und prcufsischer Seite ilotzfuhrcndós Kohlcn- 

gebirge nicht mehr gefunden. Viclmchr glaubte man 

aus dem crhaltcnen Bohrschmand, welchcn dic Schichtcn 

unter dem zwcifclloscn Buntsandstcin ergaben, schlicfscn 

zu miissen, dafs hier unter dcm Buntsandstcin zunachst 

kcinc Schichtcn der mittlern und untern Saarbriicker 

Stufc Yorhandcn seicn, wohl aber solehe des ilotzarmcn 

und lcercn Karbons, also Ottweilcr Schichtcn und 

Untcr-Rotlicgcndes. Man mufs te sonach notwendiger- 

weisc zu der Uebcrzcugung kommen, dafs langs der 

oben angegebcncn Linie cinc Storung oder Vcrwerfung 

vcrstandcn sein mttssc, welche das Ilangcndc des llotz- 

reieben Karbons, dio Ottwciler Schichtcn und das untere 

Rotlicgende neben die tiefstcn zu Tag tretenden Schichtcn 

der sog. Fcttkohlcnpartie ins Liegcndc und damit in 

kaum crrcichbare Tiefe vcrworfen habc. Die Sprung- 

liolie dieser Verwcrfung, welche auf unsern Kartcn des 

Gebietes ais sog. sudlicher Ilauptsprung verzeichnet ist, 

wurde sonaeli 2— 4000 m angegeben.

Im Stollcn der bayerisehen Grube St. Ingbert hat 

man etwa 800 m nordlich vom siidlichcn Mundloch 

schr flach nach Siiden einfallcnde Buntsandsteinschichtcn 

an Schichtcn des Kohlengebirgeś (Rothcller-Flotzc) an- 

grenzend gefunden, wclclie mit 30 bis 40 Grad nach 

N.-W. cinfallcn. Man nahm an, dafs hier der ver- 

mutctc Sprung durehgehcn miisse, cs blieb aber zwcifel- 

haft, ob man cs mit einer Yerwerfung zu thun hatte, 

an welclier der Buntsandstein auch tcilgenommen liabe, 

oder welche vor dessen Ablagcrung schon gcbildct 

.worden wiirc und an welchc sich der Buntsandstein 

gewisscrmalścn angelagert liabe. Endlich bestand noch 

dic Moglichkeit, dafs diese Vcrwerfung auch zwei Phascn 

aufzuweisen hiitte, eine Yortriadischc, welche dic Ottwciler 

Schichtcn und das untere Rotliegcndc neben die unteren 

Saarbriicker Scliichten vcrworfen liabe, und eine zweitc 

nach Ablagcrung des Buntsandsteins crfolgte, wodurch
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auch noch der Buntsandstcin auf derselben Spalte ab- 

gesunken sei.

Der Vor fragen dc schlldcrte nun die Thatsaćhen, 

welche seit den letzten VerbiTcntlichungcn iiber diese 

Frage von ihm festgestellt werden konnten.

Dic wichtigstc Thatsache. welche cr nachwciscn 

konnte, bczieht sich auf die Frage, ob der Buntsandstcin 

selbst mit abgebrochen und in die Tiefe gesunken ist. 

Dies ist bei St. Ingbert in der That der Fali, denn iiber 

Tag liifst sich im Rischbach -Thal eine Ycrwcrfung er- 

kennen, welchc gcrollfiihrcnde, nach S.-O. iłach ein- 

fallende Schicliten des untern Hauptbunlsahdstcins neben 

hellgrauo Schicfcrthone und Sandsteine der untern Saar- 

briickcr Stufe verworfen hat. In der gleichen S.-W. bis 

N.-O. Richtung liegend liefsen sich bei Neuwcilcr, ferner 

siidostlich und bei Dudweiler, dann bei den'Er\vciterungs- 

bauten des Bahnhofes Saarbriickcn bei Kramcrshauschcn 

Yerwerfungen nachwciscn, an welchcn der Buntsandstcin 

abgcsunken ist, Aehnlich liegen dic Vprhaltnisse bei 

Elversberg und Spiesscn. Auch hier ist der Buntsand- 

stein in die Tiefe gesunken und sonach kann man den 

im Rischbachstollen bisher nur in cincm einzigen und 

nur untcrirdischen Punkt bekannten Sprung iiber Tag 

von Malstatt bis in die Niihe von Neunkirchcn vcr- 

folgcn. Der Vortragende glaubt so mit grofser Gcwifsheit 

behaupten zu konnen, dafs der im Rischbachstollen zu

erst bekannte sog. siidliche Ilauptsprung e in  nach- 

t r i a d i s c h c r  Sp rung  ist.

Durch diesen Nachweis und dic Ycrfolgung iiber 

Tag crleidet die iiltcrc Darstellung des Verlaufes, wie 

sic M. Ivliver auf den Revierkartcn cingetragcn liat, 

eine sehr wcsentliche Aenderung. Es fiillt yoii den drei 

oben erwahnten Moglichkeiten eine Yollstiindig weg und 

nur der Nachweis bliebc noch zu erbringen, dafs der 

siidliche Ilauptsprung entweder nur cin nachtriadisches 

Alter oder auch noch eine iiltere Phase besafs. Wie 

erbrtert, griindet sich dio Annahme einer altem Phase 

auf die Vcrmutung, dafs man Rotliegendes und Ottwcilcr 

Schicliten unter dem Buntsandstcin in den alteren Bohr- 

lochern angetroffen habc. Der Vortragende verncint 

indessen die Berechtigung zu dieser Annahme.

Die mit dem Mcifsel ais Bohrschmand erhaltenen 

Bohrprobcn konnen nach seiner Ansiclit nicht gestatten 

aus ihrem Bcfuiul zu schliefsen, ob man es unter dem 

Buntsandstcin mit Rotliegendem oder mit Ottweiler 

Schicliten zu thun hatte. Kcrne wurden nicht erbohrt 

nur einige wenige Bruclistiicke von Sandsteincn, deren 

Zugchbrigkcit zweifelhaft ist.

Redner kommt zu dem Schlusse, dalś, soviel Zwcifel 

man hicrnach der alten pessimistischen Auffassung iiber 

die Unterlagc des Buntsandstcins entgegen stellen miisse, 

doch noch keine hinreichcndcn Thatsaćhen bis jetzt vor- 

liegen, welchc erkennen liefsen, ob unter dcm Bunt- 

sandstein im Siiden des Ilauptsprunges flotzfuhrendes

Kohlcngcbirgc ebenso unmittelbar untcrlagert, wic cs 

nordlich desselben sichcr der Fali sei.

Nur neue und in groiscre Tiefe reichende Kern- 

bohrungen seien imstande, diese Frage zu Ibsen.

Zur Frage der ErzlagerMldnng.
In Nr. 12 und 13 der dieąjiihrigen Comptes rendus 

bat L. de Launay der franzosischen Akademie Ideen Uber 

Erzlagerbildung vorgetragen, die vcrmutlich zwar niclit 
allseitige Zustimmung, aber wolil verdiente Beachtung finden 
werden. Leider bat der Verfasser bei der Ablcitung der 

neuen Ideen liingst bekannte und wolil von keiner Seite 
bezweifelte Verlialtnisse mit einer AusfUlirlichkcit dargestellt, 

die die eigentlicbe Bcgriindung der neuen odcr doch 
ungewolinliclien Leliren diirftig erscbeinen liifst.

Der crste Artikel behandelt dic Rolle der oberfliiclilicłien 
Umwandlung und Umlagerung bei der Bildung von Erz- 

lagcrn. Launay erkliirt da, dafs es ihm insbesondere darum 
zu thun sei, die Umlagcrungen, deren wesentliclie 

Beteiligung an dem Bildungsprozesse bisher nicht in geniigen- 
des Licht gesetzt worden sei, zu verfolgcn. In vielen 
Fiillen boten dieselben dic genugende Erkliirung fiir Er- 
seheinungen, welche bei zu grofser Verallgemeinerung die 
Grundlagc bildeten fiir die im Auslande (also wolil bei 
uns!) in bohem Anschen stehenden Theoriecn der recenten 
Lateralsckretion und der Gangrullung yon oben lierab 

(per descensum); aucli buten sie andererseits oft dort, wo 
ein Erzlagcr nur erst in seinem Ausbifse aufgesehlosscn 
sei, die Moglichkeit, die fiir die Montanindustrie uberaus 
wichtigen Veriiiiderungen des Vorkommcns in der Tiefe 

vorauszusehen.
Nach dieser Einleitung folgt zunadust nur eine 

ziemlich umfangreichc, zwar keine Unrichtigkeitcn, aber 
eben auch keine Neuheitcn enthaltende Scbildcrung 
der bedingenden Umstande der „Eiscrnen Ilut“-Bildung, 
deren Abhiingigkeit von der zeitwciligen Landcsemersion, 
von Oberniichenformcn, atmospliarischen und hydrostatisclien 

Verhiiltnisseii, von der Zeitdauer, der Mitwirkung cliemiseher 
Reagentien und deren „Wahlverwandtschaften“. In ihrer 
Gesamtlieit crschcine die oberflachliche Umwandlung durcli 
eine um so deutliclier hervortretende Oxydation gekennzciclinet, 

ais wie die Erzlager der Tiefe wesentliclie Reduktionsgebildc 
seien. Erst darnach kommt Launay auf die Umlagcrungen 
zu sprechen, von denen er die oberfiiichlichcn, alluvialen 

beiseite liifst, um die untcrirdisclieu zu betracliten, die 
zumeist von cliemischer Natur sind, d. h. in Losung und 
dieser wiederum folgender Ausscheidung bestehen; ais Ursachen 
der letzteren ftłhrt er auf: Beriilirung mit einer kalten 
Wand, Verdunstung, Erniedrigung der Temperatur (ist doch 
schon mit der kalten Wand gesagt!) oder des Druckes, 
Verlust Uberschiissiger Kohlensaure, Wechsclwirkung mit 

einem andern Salz (und zwar oft mit Kalkkarbonat oder 
noch hiiufiger mit Dolomit). Doch konne manchmal eine 
einfache mechanische Oitsveriinderung stattfinden begleitet von 
einem Absatz (Sedimentation) in untcrirdischen Wasserliiufen.

Unter gewohnlichen Umstiinden ist das Ziel dieser 
Umwandlungcn und Ortsverandcrungen immer das, die 
zuerst gemischten und gemengten Metalle von einander zu 

trennen, indem yon jedcm derselben, falls die Reaktionen 
ihren Zweck haben erreielien konnen, die stabilste und 
unloslichste Yerbindung gebildet wird. Die chemisclie 

BeschalTenhcit der Naclibargesteine hat iibrigens dabei einen
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ganz yorwiegenden Einflufs auf den Gang der Ilcaktionen, 
und die Erscheinungen crJangen ilire Yollkommenlicit nur 
in Kalksteinen, wo Iinpragnation, Substitution und Losung 
gewissen Erzlagern, insbesondere denen von Eisen, Mangan 

und Zink zu uugewohnlięher Ausdehnung verholfen haben. 
Manchmal habe die Oberfliichenumwandlung die in Kalk
steinen eingeschlossencn Erzlager sogar so weit umgestaltet, 
dafs bisher deren urspriingliche Beschaffenheit vollsliindig 

Ycrkannt worden sei und man ihnen eine nach Launays 
Urteil ganz uurichtige Abstammung zuselireibe, indem man 
gewisse Karbonale rzmass e 11 ais direkt aus der Tiefe im 
Zustande von Bikarbonaten gekommen und in der Naclibar- 
schaft der Obcrfi&che infolge Verlustes ihrer feinen Kohlen- 
siiuie niedergeschlagen betrachte, oder, im vollen Gegensatz 
hierzu einraume, dafs der gesamte Bildungsvorgahg nur an 
der Oberflache gespielt liabe ais eine Polgeerscheinung der 
Ilohlen- und Schlottenentstehung, herbeigcfuhrt durcli die 
Auslaugung gewisser Nachbargesteine, deren ins feinste 
ausgedehnte Analysen unendlicb geringe Erzspuren aufwiesen.

Im Gegensatz hierzu glaubt Launay nachweisen zu 
konnen, dafs die Melirzahl der grofsen Karbonatstocke aus 
primiiren Sulfiden (vielleicht ausnahmsweise auch Fluoriden) 
entstanden sind und dafs ilire Umbildung in Karbonate, die 
in dem Fali, dafs dic Erze zuerst Imprągnationen oder 
Iukrustationen von Kalksteinbilnken waren, scharf abgegrenzt 

sei, ein Ergebnis der auf die oberhalb des liydrostatischen 
Niveaus bescliriiiiklcn Verwitterung wiire, woraus man in 

der Praxis fiir die Galmei- und Weifsbleierzstocke mit dem 
Ilinabsteigen unter dieses Niveau den Uebergang in Blende- 

und Bleiglanzmassen vorausbeslimmen kijnne.
In dem in Nr. 13 der Comptes rendus entbaltenen 

ArLikel „iiber die Tiefenform der Ęisenerz - GangstockcK 
fiilirt Launay fort seine Gedanken folgendęnnafscn zu 
entwickeln:

Das in der Natur so ungemein yerbreitete Eisen trelTen 
wir da in einer bestimmten Zahl von Grundformcn an: 
ais gediegen Eisen (?) oder melir oder weniger komplizierte 
Oxyde und Silikate, die bei untergeordneten (accessorisehen) 
Sulfiden ais Einschliissc (Konkretionen?) und Sekretionen 

auftreten; ais Sulfuride, Arsenitsulfuride, Karbonate und 
Oxyde auf Gttngen; ais Karbonate, Oxyde und (seltener) 
Sulfuride in Lagern. An jeder dieser yerschiedenartigcn 
Lagerstatten ist die primiire urspriingliche „Formation" vor 
dem Produkt der Oberflachen-Umiinderung zu untersclieiden 

und die Umlagerungen sind bei diesem im Zustande des 
Karbonales oder des Sulfates leicht loslichen Metalle ganz 
besonders erleichtert und besonders rcichlich gegeben, wo- 
durch eine grofse Yerwicklung der Erscheinungen entsteht.

Die Umanderung oderYerwitterung der Eisenerze geschieht 
wie diejenige aller anderen Erze wesentlieh unter einem 
oxydierenden Einflusse mit dem Streben, das bestiindigste 
(stabilste) Erz zu bilden, d. li. dasjenige, bei dessen Entstehung 
die meisten Kałorień entbunden werden; das ist in diesem 
Falle das Scsquioxyd. Ueberall, wo nicht das Dazwischen- 
treten eines besondern Momcnts, wie etwa des Meta- 
morphismus, Wiirme zugefiihrt liat, ist deslialb das Sulfurid 
oder Silikat zunachst in Sulfat oder Karbonat und dann 
in Sesquioxyd ubergegangen.

Trotz dieser bekannten und unziihlige Mai bei Schilderung 

der Bildung des eisernen llutes aus Schwefelkies ent- 
wickelten Gedankengangs scheint derinoch der wahre Ursprung 
der Eisenkarbonatstijckc und deren Uebereinstimmung mit 
Galmeilagern, sowie dic Art und Weise der Bildung gewisser

Oxydlager bisher nicht reclit erkannt zu sein. Die Spat- 
eisensteinstijcke, wie z. B. diejenigen der Pyreniien, des 

Erzberges in Steiermark u. a. stellen nur gcwisscrmafsen 
provisorische Vermittlungsformen dar, die von in der Tiefe 
sulfuridischen, mit melir oder weniger machtigein, oxydiscliem 
Ilaupte bedeckten Lagerstatten ableitbar sind und sich be- 
stiindig durch Umanderung zu vergrufsern streben.

Im allgemeinen nimmt man an, dafs sich das Eisen 

dieser Stiicke bei deren Entstehung in der Form von Spat- 
eisenstein abgelagert habe, gleiclmel ob man beliauptet, 
dafs dies bei hydrotliermaler, inkrustierender Gangfiillung 
vorher yorhandener Spaltenriiurafe durch das Karbonat oder 
durcli unmittelbare Substitution des letzteren an Stelle 
von Kalkstein geschehen sei, oder dafs Sedimentbildung, 
d. h. gleichzeitige Ablagerung mit den einschliefsenden 
Schichten vorliege, wrorauf man wegen der Aehnlichkeit 
mit den Schichten und konkretioniiren Linsen des Kolilcneiscn- 
steins schlofs (letzteren erkennt auch Launay ais sedimentiir 
an, bestreitet aber seine generelle Uebereinstimmung mit den 
gemeinten Spatstockcn),

Diesen verbreiteten Annahmen gegeniiber begriindet 
Launay seine abweichende Meinung auf zwei Umstande, 
der erste derselben ist der, dafs sich die gemeinten Spat- 
lagcrstiitten stets in Kalksteinen eingesehlossen finden, in 

welchen sie Uebergiinge jeder Art aufweisen (steirische 
„Roliwaiid", . roter, metallhaltiger Kalkstein von Raucis 
u. f. w.), namlich sowohl das Eisenkarbonat an Stelle des 

Kalkkarbonates substituierte, ais auch das Eisen auf Schiclit- 
fugen und Spalten in den Kalkstein eingedrungen zeigen, 
wobei oft noch innere Kalksteinkerne unveriindert bleiben.

In gewissen Erzgebieten, wie den Pyreniien, sei oft sehr 
deutlieh zu erkennen, dafs der Zubringer des Eisenerzes 
auf Schichtmassen von verscliiedenem Bestand und Alter, 

z. B. Schiefcr und Kalksteine, eingewirkt liat, aber in den 
Schiefern traf er auf ein sowohl im Augenbliek der Ab
lagerung ais auch wiihrend der spiiteren Umlagerungen 
unveranderliches Gestein, in weichem die Erzablagerung 
viel seltener Ausdehnung gewann. Die geringe industrielle 

Bedeutung dieser Ablagerungcn in den Schiefern war die 
Ursache, dafs ihrer in den Beschreibungeń oft gar nicht 
gedaeht wird und sio deslialb auch seitens der Theoretiker 
nicht beriicksichtigt werden, deren Augemnerk nur die 
reicheren, in den Kalksteinen eingeschlossenen Lagerstatten 

fesseln. Doch trelen aucli inmitten derScliiefer grofse Eisenerz- 
lagerstiitten auf, jedoch alsdann solche von Eisensulfuriden, 
welche diejenigen betniclitliclien Kiesmassen bilden, die im 
siidlichcn Spanien, in Norwegen u. s. w. abgebaut werden. 
Dieselben scheinen an Dislokations- und Zertriimmerungs- 
Stellen entstanden zu sein, wo die zcrbrockelten und zu 
Staub zerriebenen Schiefer der Intrusion sulfidischer Magmen 
einen besonders leicht gangbaren Weg boten. Sehr zu 
beachten ist, dafs sich die grofsen Massen von Eisensulfuriden 

immer innerhalb der Schiefer, die grofsen Massen von Spat- 
eisenstein aber innerhalb der Kalksteine finden, und wenn 
man annimmt, \vovon Launay fast iiberzeugt ist, dafs in 
beiden Fallen Gangstiicke vorliegen, so wiirde dies geniigen 
fiir die Schlufsfolgerung, dafs ein einziger Eisenerz-Zubringer 

(une venue), welcher eben deslialb sehr wahrscheinlich 
sulfidischer Art war, je nach der Art der auf seinem Durch- 
bruchswege angetroflenen Gesteinsmassen hier und da ver- 
schiedenartige' Erze ausgeteilt liat.

Noch niiher kommt man der Losung des Problems in 
Berucksichtigung des anderen, oben mitgeteilte Launaysclie
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Meinungsdiffercriz bcgrundenden Umstandes, dafs sich niimlićh 
dic an der Obcrfl&che leilweisc in Oxyde umgewandcltcn Sgat- 
eisensteinstpcke stets in Gegenden mit stark entwickeller Ober- 
llachenformung (Relief) finden, wo also die Tagewasser leicht 

eindringen konnen. So begegnen wir insbesondere in den 
Pyrenaen auffiilligcrweise dic Lagerstiitten reichster und 
reinster, am vollstiindigsten in Oxyde venvandelter Erze oft 

auf unersteigbaren Hohen, wiihrend man in einer niedrigeren 
Zonc Karbonate mit einem raelir oder weniger erhebliclien 
Anteile von Hiimatit, und, sobald man in den Grund der 

Thiiler hinabsteigt, Erze von geringerem Werte antrifTt, 
weil diese angeblich mehr Schwefel enthaltcn, d. li. in 
Wirklichkeit aus noch nicht vollkommen oxydierten Sulfuridcn 

entstandene Rot- oder Spatcisensteine sind. Mit dem Eisen- 
suindc treten oft andere Sulfuridc, z. B. Bleiglanz, żugleich 
in diesen Eisenerzcn auf.

Diese Beziehung zwischen der Art der abgelagerten 
Erze und der jetzt vorliegcnden Oberflachcngestalt (Relief) 
beweist hinreichend, dafs jene Abanderungcn mit der Holien- 
lage nicht durch eine mit der Bildung der Gangmassen 
wirklich gleichzeitig wirksame Ursache, sondern im Gcgen- 
teil durch die gegenwiirtige Ver\vitterung hervorgerufen sind.

Die an den Gangstiicken bepbachteten Erscheinungen 
finden sich in einem gewissen Mafse an einigen Spateisen- 
giingcn wieder, obwohl der Eisenspat ebenso wie Kalkspat 
oder Dolomit fiihig erscheint, in anderen Giingcn in der 
Tiefe auszulialten. Die an sieli seltcnen Spateisengiinge 
treten oft auch in Gegenden von starken Oberflachenver- 
schiedenheiten auf und ist der Eisenspat, den man manch- 
mal in der Tiefe in Kies iibergehen sieht, oft beglcitet von 
metamorphischen Mineralien, wic Fahlerz und in noch 
grofseren Tiefen mit Kupferkies.

Fur den Eisenspat der cigcntlichen Giingc will Launay 
die Frage noch unentschicden lassen, dagegen fur denjenigen 
der grofsen Stocke angenommen wissen, dafs das Eisen- 

karbonat, in gleicher Weise wie Galmei oder Weifsbleicrz 
entstanden ist durch die Wechselwirkung des Kalksteins 
und der aus den Losungen der Sulfuride hervorgegangenen 
Salze. Jedoch stelle im Gegensatz zu genannten Karbonaten 
dasjenige des Eisens keine stabile Dauerform dar uiid konnte 
nur hervorgehen, wo es an Sauerstoff mangelte und wo es 
dem Einllusse der Luft entzogen war, wahrend andernfalls 
die Umwandlung je nach der Daucr und Gewalt der Ein- 
wirkung fortschritt bis zur volligen Umsctzung in Sesquioxyd.

O. L a n g.

Technik.
Ueber die magnetische Ink lina tion  zur Zeit der 

Etrusker hat Folgheraiter in den Atti della R. Accademia 
dci Lincei (Rendiconti) fiir 1896 Untersuchungen vcr- 
offentlicht. dic besonders durch die geistreichc Idecnver- 
bindung und die sinnreiche Methode das lebhafteste Interesse 
erwecken. Es mag deshalb eine kurze Mitteilung dariiber 
hier Platz finden.

Folgheraiter geht aus von der Thatsache, dafs gebrannter 
Thon wahrend des Brennens durch die induzicrende Wirkung 
des Erdmagnetismus selbst magnctisch wird, und er legt sich 
die Frage vor, ob sich durch die Messung des Magnetisnius 
alter Gefafse noch jetzt dic Inlensitiit und namentlich die 
Richtung des Erdmagnetismus bestimmen lasse, der zu der 

Zeit und an dem Orte herrschte, wo jene Gefafse gebrannt 
wurden. Er hat fur diese Untersuchung verschiedene

Gefafse verwendet, welche den etrurisclien Grabern ent- 
stammen, iiber deren Entstehungszeit man ziemlich gut 
untemchtct ist.

Eine Untersuchung dieser Gcfiifse, die Jalirhunderte 
hindurch unberiilirt in den Grabern gestanden haben, er- 
giebt zuniichst, dafs der Erdmagnetismus nach der Auf- 
stellung der Gefafse keine Veriinderung in dem Magnetisnius 
der letzteren mehr liervorgebracht haben kann; denn die 
Gcfiifse lassen sehr rcrschieden orientierten Magnetisnius \
erkennen, wahrend der Erdmagnetismus ihnen gleich gc- 
ricliteten Magnetismus gegeben haben mufste, falls er nach 
der Aufstellung noch von Wirkung gewesen wiire.

Damit ist die eine wichtigc Vorfrage crledigt: der 
Magnetismus, welchen die alten Gefafse besitzen, riihrt her 
von dem Erdmagnetismus zur Zeit ihres Brennens und ist 
spiiter nicht verandeit worden.

Nun handclt es sich um die Frage, inwieweit und mit 
welchem Grade der Genauigkeit sich aus dcm in den 
Gefiifscn vorhandenen Magnetismus die Inklination des 

Erdmagnetismus zur Zeit des Brennens bestimmen lasse. 
Folgheraiter hat zur Beantwortung dieser Frage eine Reihe 
von Experimcnten angestellt: er brannte aus Thon eine 

Anzahl symmelrischer Formen (Cylinder, Kegel u. s. w.) 
von verschiedencn Grijfsen in genau fixierten Stellungen 
und untersuclite diese Gegenstiinde in Bezug auf ihre 

magnetische Achse u. s. w., worauf wir hier nicht naher 
eingehen. Kurz, es ergiebt sich, dafs man namentlich an 
grofseren Gefiifscn aus der Yertcilung ihres Magnetismus 

dic Richtung crmitteln kann, in welcher der Erdmagnetismus 
gewirkt hat.

Zwar wissen wir nicht, wie die Gefafse wiihrend des 
Brennens orientiert waren, aber bei einer Reihe von Formen 
liifst sich mit Sicherlicit annehmen, dafs sic im Ofen auf- 
recht gestanden haben. Diese sind fiir die Untersuchung 
am geeignetesten. Folgheraiter hat nun eine Reihe von 
Gefiifscn untcrsucht, welche in zwei Museen Italiens auf- 
bewahrt werden, und cs hat sich dabei das iiberraschende 
Ergebnis herausgestellt, „das am Orte und zur Zeit des 

Brennens dieser Gcfiifse eine Inklinationsnadel nicht den 
Nordpol nach unten gerichtet hat, wie gegenwiirtig, sondern 
den Siidpol". Wahrseheinlich war dic Inklination im 8. 
Jahrhundert v. Clir., der Zeit, der jene Gcfiifse entstammen, 
in Mittelitalien ziemlich klein. Aus einer anderen Serie 
von Messungen an Gefiifscn (wahrscheinlich aus dem 6. 
Jahrhundert v. Clir.) sclieint zu folgen, dafs dainals das 
crdmagnetische Feld fast horizontal gerichtet war.

Folgheraiter bezeichnet seine interessanten Untersuchungen 
vorliiulig nur ais einen Versuch, der nun mit griifsercr 
Sorgfalt fortgesetzt werden soli; doch liiilt er schon jetzt 
den von ihm bcschrittenen Weg zur Ermittclung der mag- 
tischcn Inklination in alten Zeiten fiir einen richtigen.

(G. in Naturwisscnschaftl. Wochcnschrift.)

Mineralogie und Geologie.
Der Gebirgsbau des Montblanc. Den Gebirgsbau 

des hoclisten Berges in unserem Erdteile zu kennen, diirfte 
^wohl fiir jeden in Beriihrung mit der Geologie Gekoinmenen 
von Interesse sein. Die Auffassung desselben ist von jeher 
eine sehr verschiedene gewesen und hat gcwechselt, je 
nachdem man das Ilauptgeslein, den „Protogin“ oder 
Alpengranit, fiir ein massiges und eruptives (wie Granit)
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du Gćant nacli Mont Frity, ist der Parallelismus im E.in- 
fallcn gcstiirt. Ilerrschendc Gcsleine sind „Protogin", 
Glimincrschiefer und „von Prologin injicierte Schiefer". 
An synklinalen Falten oder Mulden ziihlt Vallot am Mont- 
blanc 9 und an zwisclienlicgcnden Siittcln 8. Jede Falte 
bildet ein Band von 200— 800 m Breite. Die Siittel zeigen 
ais durcli Erosion freigelegtcn Kern rein granitischen 
(massigen) Protogin von gleiclibleibender, wenig wechselnder 

Ausbildungsweise; von Schichtung oder Schieferung besitzt 
derselbe auch nicht cimnal eine Spur. In den Schichten- 
mulden treten nianclimal ziemlich miiclitige Biinke von 
reinein Schiefcr auf, fast immer sind sie aber mehr oder 
weniger von Protogin „injiciert", der einen Teil der Glimmer- 
bliittchen resorbiert zu haben scheint. Der seitliche Druck 
oder Schub, welcher dic Schichten faltete, scheint westlicli 

vom Montblane-Stockc weniger betrśiclitlicli gcwirkt zu haben 
und zeigen die Siittel eine Neigung nach dieser Seite.

O. L.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
S ystom atisch o  Z u sa m m en ste llu n g  dor im  Jahre 1896 im  O borborgam tsbezirk D ortm u n d  b eim  B ergw erk s -

B etrieb e vorgekom m enon  to d lich en  V oru ngliick tm gen .
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A.Steinkohlen-
bergbau . . . . 44 893 304 303 934 817 161 870 16 139 73 53 17 35 10 8 49 10 410 109 496 741 304

Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,099 0,859 0,451 0,327 0,105 0,216 0,062 0,049 0,303 0,062 2,533
B. Erzbergbau . . . 326 730 1 583 732 2 023 1 3 — 1 — — — — 1 — 6 54 455 263 955

Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,494 1,483 — 0,494 — — — — 0,494 — 2,965

Ilauptsumme 189G :|45 220 0341305 51S 549|I63 893 17 142 73 54 17 35 10 8 50 10 416 108 702 734 420
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,104 0,866 0,445 0,329 0,104 0,214 0,061 0,049 0,305 0,061 2,538

Ilaup łsum m e 1S95: 41 49S 052 275 801 T.IS 15G874 19 142 55 47 17 55 . 34 23 408 101 711 G75 984

Im  Durchschnitt a u f  1000 Arbeiter 0,121 0,905 0,351 0,300 0,1 OS 0,351 0,051 0,051 0,217 0,146 2,GOI

S ystom atisch o  Z u sa m m en ste llu n g  dor im  Jahre 1896 im  O berbergam tsbezirk  D ortm u n d  b eim  B ergw erk s-  
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Verungluckten 
fallen Yon der 

Jaliresproduktion

Menge

t

Wert 

JC . .

Menge

t
Wert

J t .

A. Steinkohlenborgbau 44 893 304 303 934 817 161 870 58 693 117 53 277 22 2 25 250 229 1726 26 010 176 092
im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,358 4,281 0,723 0,327 1,711 0,136 0,012 0,155 1,545 1,415 10,GG3

B. Erzbergbau. . . 326 730 1 583 732 2 023 1 3 — — 1 — — — 3 1 9 36 303 175 970
im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,494 1,483 — — 0,494 — — 1,483 0,494 4,418

Hauptsuiume 1896: |45 220 034)305 51S 549(103 893 59 696 117 53 278 22 2 25 253 230 1735 26 063 176 091
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,360 4,247 0,714 0,324 1,696 0,134 0,012 0,153 1,544 1,403 10,587

Jlauptsum m e 1895: 141 498 052 275 801 738 1156 874 33 583 91 37 211 23 — 25 203 197 1406 29 515 19G161

Im  Durchschnitt a u f  1000 Arbeiter 0,210 3,717 0,580 0,236 1,364 0,147 — 0,159 1,294 1,255 8,963

Wie dic Yorstelicnden Zusammcnśtellungen zeigen, hat die Zahl der todlichen Yerungluckungen relativ abgenommen, 

indem auf 1000 Mann Belegschaft nur 2,538 Todcsfalle kommen gegen 2,601 im Vorjahre. Ungiinstiger ist das Ver- 

hiiltnis hinsichtlich der nichttodlichen Vcrungluckungen geworden, welche eine melir ais dreizehnwochentliclic Arbeits- 

unfdhigkeit im Gefolgc hatten. Die auf 1000 Mann Belegschaft cntfallebde Zalil ist von 8,963 im Jahre 1895 aut 

10,587 gestiegen. Namentlich hat die Zahl der durcli Stein- und Kohlenfall herbeigefiihrteii Unfiille zugenommen.

oder fiir ein geschichtetes Gestuin (wie Gneis) erkliirte, 
und war insbesondere aucli abhiingig von der bei den cr- 
heblichen naturlichcn llindernisscu nur allmahlich steigenden 
Summę geologischer Beobachtungeu. Nach Favre besteht 
der eigentliche Stock des Montblanc aus nicherfijrmig auf- 
gerichteteń Granitblinken und Gneisscliichten und ist sein 
Profil ais Typus fiiclierfiirmigen Gebirgsbaus sogar durch 
die elemciitaren Lehrbucher vcrbrcitet worden. Nacli 
J. Val lo t  aber, welcher der franzos. Akademie hieruber 
(Comptes rendus, 1897, S. 972) beriehtet, liegt genannter 
Gebirgsbau niclit vor, sondern der Montblanc wird, wie 
unser Harz uud niederrheinisch-westfiilischcs Scliiefergebirgc, 
aufgebaut aus einer Reihe engster, paralleler, von Nordost 
nach Siidwest streichender und nach Siidost einfallcnder 

Falten. Diese Falten, welche yo ii der franzosischen nach 
der italienischen Seite zu verfolgen sind, streichen den- 
jenigen des Mont Chdtif pa rai lei.

Nur auf beschriinktem Raume, am Abstiege von Col



-  511 — Nr. 26.

S y s te m a tise h e Z u s a m m e n s te l lu n g

b e tr ie b e

d e r  im  J a h r e  1896 im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  B o n n  b e im  B ergw erks-  

v o rg o k o m m e n e n  to d l ic h o n  V o r u n g lu c k u n g o n .
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A. Steinkohlenbergbau im ganzen . . . - 47 12 2 1 2 - 1 1 5 1 72
lin Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . ~ 1,089 0,278 0,047 0,023 0,046 — 0,023 0,023 0,116 0,023 1,668

li. lirannkohlenbergbau im ganzen . . . — 2 — — — — — 1 — 2 — 5
Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . - 0,721 — — — — - 0,360 — 0,720 — 1,801

C. Erzbergbau im ganzen ........................... — 25 3 4 1 — — — 1 3 — 37
Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . — 0,847 0,102 0,136 0,034 — — — 0,033 0,102 — 1,254

D. Sonstiger Bergbau im ganzen . . — 5 4 — 9
Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . ~ 0,734 0,587 — 1,321

S y s te m a tis c h o  Z u s a m m o n s to l lu n g  

v o rg e k o m m o n o n e n  n ic h t t ó d l ic h e n

d e r  im  J a h r e  1890 im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  B o n n  b o im  B e rg w o rk sb c tr io b o  

Y e r u n g lu e k u n g e n  m i t  m e h r  a is  v ie r w 6 e h e n t l ic h e r ii:)  A r b e it s u n fa h ig k o it .
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A. Steinkohlenbergbau im ganzen . . . 25 476 43 18 236 7 — 17 -- , 142 201 1165

Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . 0,579 11,027 0,996 0,417 5,467 0,162 — 0,394 — 3,289 4,656 26,987

B. Braunkohlenbergbau im ganzen .  . . — 2 — 2 19 — — 4 — 8 26 61

Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . — 0,720 — 0,720 6,842 — — 1,440 ----- 2,881 9,363 21,966

C. lirzbergbau im ganzen ..................... ..... 16 92 — 34 55 — — 7 — 77 94 375
lin Durcbśchnitt anf 1000 Arbeiter . . 0,542 3,118 — 1,152 1,864 — — 0,237 — 2,609 3,186 12,708

D. Sonstiger Bergbau im ganzen . . • 3 34 — 5 1 — — 2 — 23 12 80

Im Durcbśchnitt auf 1000 Arbeiter . . 0,440 4,990 — 0,734 0,147 — — 0,294 — 3,376 1,761 11,742

* )  Die Zahlen f i i r  die Yerungliicknngen mit mehr ais d eizehnwóchentlicher Arbeitsunfahigkeit lagen uns nicht T or.

D e r  J a h r e s b e r ic h t  d e s . V e re tn s  f i ir  d ie  berg- 

b a u l ic h e n  In te re s s e n  im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  D o r t 

m u n d  fur das Jah r  1896 ist vor einigen Tagen crschienen. 

Aehnlich den Yoiberibhten gliedert sieli derselbe niichst 
einigen einleitenden Bemerkungen iiber dic allgemcinc Lage 

der Bergwerksindustrie in folgende Absclinittc:

I. Produktion,

II. Murktlage und Absatz,

I II . Vcrkehrswescn,

IV . Gesctzgebung und Verwaltung,

V . Sozial-Politik,

V I. Inncrc Angelegcnhcitcn des Vereins.

Um die Enlwicklutig bis zur Ausgabe des Berichtcs zu 

verfolgeu, w ird in einer Reihe von Fallen auf die Er- 

eignisse deS laufenden Jahres iibergegiifTen.

W ir  gelien hier zuniichst auf den Inha lt des Bericlites 

niclit iiiiher ein und weisen nur auf eine Anzahl von

inlercRsanten graphischen Darstellungen hin, welche —  

zum Teil in Buntdruck ausgefiihrt —  zur Erliiuterung des 

Textes ais Tafeln bcigefiigt sind. Dieselben stellen dar:

I. Die E infuhr westfalischer und cnglisciier Kohlen 

in Hamburg seit dem Jahre 1880,
I I . den Brennmaterialverbrauch. von Berlin innerhalb 

des W eichbildcs von 1890— 1896,
I I I .  dic Frachtermafsigung durch den ItohstofFtarif,

IV . die Rheinwasserstiindc am Cauber Pegcl in den 

Jaiiren 1895 und 1896,
V. das Jahresarbeitsvcrdienst der preufsischen Slein- 

kohlenbcrgleute (Klassen a bis c der amtlichcn 

Lohnstatistik) und

V I. dic Vertcilung der Belegschaft des Ituhrrcviers 

auf die Klassen a bis d der amtlichen Lohn

statistik von 1888 bis 1896.
W ir  bchalten uns vor, auf diese Darstellungen dem- 

niichst zuruckzukommen.

Yerkehrswesen.
K o h le n b e w e g u n g  i n  d e m  D u is b u r g e r  H a fe n .

A. K o h 1 e n - A n fu h r.

au f der 

E isenbahn 

Tonnen

A u f  der Ruhr 

Tonnen

Summ o

Tonnen

im  Mai 1897 . . . . 177 766,00 — —
„ „ 1896 . . . . 156 048,00 — —

Vom 1. Jan . bis M ai 1897 647 110,00 _ —

p L- „ „ „ 1896 639 669,00 — —

B. Ko ii 1 e n - A b f u ii r.

K ob lenz 

und  oberhalb 

Tonnen

Koln ; D iisseldorf 

und  oberhalb und oberhalb 

Tonnen Tonnen

Duisburg  

und oberhalb 

Tonnen

im  M ai 1897 

,  » 1896 
V. 1. Jan . bis 

Mai 1897 . 
Entsp. Yorjahr

149 676,00 
128 934,10

503 635,00 
521 691,20

4 382,00! — 
2 361,80; —

13 687,00 — 

9 303,05! —

2 031,00 
2 900,00

8 065,00 
11 490,00
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B. Kohl en- Ab fulir.

Bis zur 
lioll. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Helgien

Tonnen

Summę

Tonnen

tui Mai 1897 
, 1896 

V. 1. Jan. bis 
Mai 1897 . 

Kntsp. Yorjabr

638,00
359.60

1 753,00
599.60

14 140,00 
12 839,25

57 697,00
58 082,30

' 4 506,00 
2 777,40

24 655,00 
17 308,60

175 373,00 
150 172,15

609 492,00 
618474,75

Koh.len-Ausfu.hr n a ch  I ta lie n  a u f  der G otthard- 
bahn  im  M onat M ai 1897.

V e rsands t a t i one n Chiasso

t

Ueber

Luino

t

Locarno

t

Total

t

30 20 — 50
licinitz ...................... 220 90 — 310
Von der lleydt . . . 120 90 — 210
Altenessen . . . . . 50 — — 50
Lutgendortmund . . ,  , 220 150 — 370
Oberhausen . . . . 220 30 — 250
R ie m k e ...................... 50 50 — 100

250 55 10 315
Ueckendorf . . . . 20 80 — 100
A V a n n o ...................... 190 3151 

95 f
15

5201
951

Total 1 370 975 25 2 370
Vom 1. Jan. bis Ende Mai 1897 7178 5 275 . 190 12 648

Yoreine und Ycrsanimliingen.
G enoralversam m lu n gen . Rh cin i sch er HOtten- 

verein in Liqu. 30. Juni d. J., nachm. 4 Ulir, im Geschafls- 
lokale des A. SchaatTliausenschen Barilćycicins zu Koln.

Harbker Kohlenwerke,  Harbke. 10. Juli d. J., 
nachm. 4 Ulir, in Magdeburg, Central-Hołel.

Kattowitzcr Akt ien-Gesel lschaft fur Bergbau 

und Eiscnhilttenbetrieb. 10. Juli d. J., vorm. 11 Uhr, 
in Berlin, llotel Kaiserhof.

Aktien-Gesel lschaft fiir Kolilcn - Dcsti l lat ion 
in Bulmkc bei Gelsenkirchen. 12. Juli d. J., vorm.
11 Ulir, im Hotel Royal in Dusseldorf.

E l c k t r i z i t  ii t s - A k t i e n  g e se l l s ch a f t  vorm. 
S c l i u c k e r t &  Comp , N u r n b e r g. 13. Juli d. J., 
vorm. 10 Uhr, im Geschiiftslokale in Nurnberg.

Paten t-Beriehte.
Patent-Anmeldungen.

Kl. 5. 24. Februar 1897. 11. 18 387. Vorriehtung 
zum  Abdichten von Bohrlóchern. Paul llorra, Naum- 
burg a. S.

K l. 20 . 10. Februar 1897. U. 1-8 305. S o ilsch lo fs  
fur m asch in o llo  S treckenfórd erun g. Ernst Hcckel, 
St. Joliann a. d. Saar, Kaiscrwilhelmslr. 3.

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

Kl. 5. Nr. 75 661. 14. April 1897. M. 5301.
S ch iefsm eistertasch o , en th a lten d  einon  o lek trisch en  
Z iind app arat n eb st L e itu n g sk a b e l u n d  geson d erte  
E au m o zur U n terbrin gun g von ' S p ren gsto ff u n d  
Z u ndschniiren . Yon Wilhelm Middelmann, Lacr bei 
Bochum.

K l. 24. Nr. 75 765. 28. April 1S97. D. 2812. R e-  
to rten g liih o fen  m it n ach  der L a n g sa ch se  der schrag- 
g e la g er te n  R etorte  gen eig ter , rau ch verzehren der  
P eu eru n g . Von Hugo Drefsler & Solin, Nurnberg.

K l. 42. Nr. 75 620. 28. April 1897. W. 5382.
A rb eitersc lru tzb rille  m it  abhebbaren  G lasern  u n d

aufstoekbarom  V erseh lu fsr in g . Von Karl Wendschuch. 
Dresden, Struvestr. 11.

K l. 69. Nr. 75 415. 8. Februar 1897. B. 7772,
D u rch  L u ftd ru ck  zu b eth a tig en d er  ITu.ssigkoitsh.obor, 
b ei w elch em  dio U m steu eru n g  d urch  W asserd ru ck  
u n d  G ew ich t b ew irk t w ird . Von Wilhelm Brofs und 
Joliann Brofs, Dortmund, ltheinischestr. 35.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
K l. 1. Nr. 91 307. K lassieru n gsrost. Von Paul 

Drost in Zabrze, O.-Schl. Vom 15. Septeinber 1895.
Dic cylindrischen Querst;ibe c sind wccentrisch gelagert. 

Dic Liingsśtiibe f greifen um die Querstąbe und werden

entwedbr durcli Excentcr g oder durcli die Drehung der
Querstiibe in schwingende Bewegung versetzt.

K l. 5. Nr. 91 365. B oh rk op f fiir H o h lg csta n g e  
zu  drehendom  T iefboh ren . Von Farąuhar Malhcson 
Mc Larty in Penang Streit Settlements, derzeit in London. 
Vom 31. August 1895.

Der Bohrkopf ist mit Schneiden a versehen, welche 
schraubengahgformig in einem Punkt zusammenlaufen und 

zwischen sich OctTnungen b lassen. Beim 
Drelien des Gestanges in der einen Richtung 
wird das gebohrte Materiał vom Umfange 
nach der Mitte żu gedriingt und tritt in das 
Bohrgestiinge ein. Beim Bolnen in der 
anderen Richtung wird das Materiał nach 
aufsen gedriingt, derart, dafs nur ein Teil
in das Innere des Gestiiiiges eintritt, der
andere Teil aber in die umgebcnde Wand 
des Bohrloches eingeprefst wird.

K l. 24. Nr. 91 108. R etorten ofen . Voń Friedrich 
Knosel in Grofsoldendorf. Yom 11. April 1896.

Um eine gleichinśifsige und einzeln regelbare Beheizung 
der Retorten von Retortenofen, welche mit Gas, Siaubkohle 
oder llussigem BrennstofT befeuert werden, zu erzielen, 
wird der BrcnnstolT, ebenso wie die erhilzlc Verbrennungs- 
luft durcli besondere Lcitungen unter jede Retorte gefulirt.

Handelt cs sich z. B. um eine Feuerung mit Gas, 
welches in dem durch Triehter a beschickten Generator b 
erzeugt wird, so wird das Gas aus dem Sammclkanal c 
in die Roliren d nach oben geleitet. Von den Roliren d 
gehen durch Glockenventile e absperrbare Kanale f unter 
die einzelnen Retorten. Die Yerbrcnnungsiuft wird in die 
unter der untersten Retortenreihe befindlichen Kanale g 
(Fig. 2) eingefOhrt und gelangt aus diesen durch die
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nacli obeu fiihrenden Kanale li und die SeitenoITnungon i 
in erhitztem Zustanile unter die Retorten, um sieli mit 

Fig. i-

dem Gas zu misclien. Die Feuergase ziehen, nachdem sie 
die Retorten uinspiilt liaben, durcli dic Kanale 1 unler den

Fig. 2.

Generator, um Hitze an den dort bcfindlichen Wasscrkasten 

abziigeben, und dann zum Fuchs.
Handelt es sich um Bcfeucrung mit Staubkohle, so 

mufs fiir jeden unter einer Relorte liegenden Verbrennungs- 
kaual das Einblasen der Staubkohle durch ein besonderes 

Datńpfstrahlgcblase erfolgen.

Marktbcrichte.
Borso zu Dusseldorf. Amtlicher Preisbericht von. 

18. Juni. 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- und 
Flammkohlen : a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 JL ., 1). Generatorkohle 10,00— 11,00 JL ., c. Gas- 
llammfordcrkohle 8,50 — 9,50 JL . 2. Fettkohlen: a. FSrdcr- 
kohle 8,30 — 9,50 JL ., b. melierte beste Koiile 9,50 bis 
11,50 JL :, c. Kokskohle 7,60— 9,00 JL . 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8,00— 9,50 ^/£., b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 JL.,  c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 J L .  4. Koks: a. Giefsercikoks 15,50— 1G,00 JL.,
b. llochofenkoks 14,00 JL.,  c. Nufskoks gebr. 16,00
bis 17,00 5. Briketts 10,00— 12,00 J L .  B. Erze: 1. Roh
spat 11 ,30-11,90^., 2.Spateisenstein, ger.15,70— 16,70^., 
3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0,00 — 0,00 J L .  4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 J i.,

5. Rasenerze franco 0,00— 0,00 J t .  C. Roheisen:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66,00— 67,00 J L .,

2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-

westfalische Marken 58 — 59 J t ., '*) b. Siegerliinder Marken 
58— 59*) JL ., 3. Stahleisen 60— 61 J t.,* )  4. Englischcs 
Bessemereisen ab Verschiirungsliafen 0,00 J t ., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 J t .,
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 J t . ,  7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 60,50 J L ., 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 49,60 J t . ,  9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
0.00 J t . , 10. Luxemburger Giefscreieisen Nr. III ab
Luxembnrg 56,00 J L ,  11. Deutsches Giefscreieisen Nr. I
67.00 J L ., 12. Deutsches Giefscreieisen Nr. II 00,00 J L .,

13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 60 ,00^., 14. Deutsches 
Hiimatit 67,00 J L ., 15. Spanisches Hamatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 74,00 J L . D. S tabe iscn: Gewohnlichcs Stab- 
cisen 135 J t .  — E. Bleche: 1. Gewohnliche Bleche

aus Flufseisen 137,50 — 14=2,50 J L . 2. Gewohnliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 J t . ,  3. Kesselbleche aus Flufs
eisen 157,50 J t . ,  4. Kesselbleche aus Schweifseisen
180.00 J L ,  5. Feinblcche 135— 145 J L .  F. Draht:
1. Eisenwalzdraht 0,00 JL , 2. Stahlwalzdraht 0,00 JL.

Der Kolilcnmarkt ist fest, Eisenmarkt abwartend. In 
Kohlcnkuxcn war lebhaftcr Umsatz. Die niiehstc Borsen- 
versannnlung lindet statt Donnerstag den 1. Juli, nachinittags

4 bis 5 Uhr, iu der SUidtischen Tonlialle.

1 Deutscher Eisonmarkt. Obwohl im Mai in einzelnen 
Gcschaflszweigcn sich eine geringe Besscrung inbctrcIT des 
Abstofsens der gebuchten Posten bemerkbar gemacht, so 

kann man doch im allgeincinen von einer wesentlichen 
Aenderung in der Lage des deutschen Eiseninarktcs 
kaum sprcchen. Die Periode des Stillstandcs,- die Ubrigens 
um diese Jahreszeit am wenigsten befrerndet und keinerlei 

; Schliisse auf die weitere Entwickelung des Marktcs zuliifst, 
hat im wcscntlichcn bis heute angehalten. Der hervor- 
stechcnde Zug fruheren ithnlichen Periodcn gcgeniiber ist, 
dafs die Preise sieli trotz alledem mit sehr geringen Aus- 
nahmen fest beliaupten. Es hat dies seinen Grund, dafs 
Roli- und FertigstoITe in richtigcin Vcrhiiltnissc zu ein- 
ander stehen. Meist sind die Werke noeli weit in das 
zweite Halbjahr hincin mit Auftragen versehen. Sehr 
darnieder liegt in einigen Geschśiftszweigcn des Eisen- 
gcwcrbes der Ausfuhrhaudcl. Ucbcrall tritt das Ausland, 
namentlich Amerika, mit den deutschen Erzcugnissen in 

scharfen Wettbewerb.

In Oberschlesien hat sich das Geschaft den Vor- 
monaten gegcniiber den Berichten aus den dortigen Revieren 
zufolgc verhaltnisinafsig flott angelassen, namentlich in 
Roheisen und Halbfcrtigerzeugnissen. Dagegen findet 
Ilandelsware noch immer ziemlich geringen Absatz. Dazu 

triigt allerdings auch der Grofshandel bei, der vorliiufig 
noch mit Ergiinzung seiner Lager wartet. Die nicht zu 
leugnende Abnalime des Bcdarfes hat jedoch bis jetzt 
einen ungiinstigen Einllufs auf die Preise noch nicht geliabt; 
auch sind die Symptome keincswegs derart, dafs man 
etwa der Zukunft mit Besorgnis entgegensieht; nur bis 
zum Eintritt des Heibstgesehaftes wird man mit dem ge- 
ringeren Absatz zu reehnen liaben. Wie bei uns in 
Rheinland - Westfalen , so zeigt auch dort das Aus- 
fiilirgeschaft in Walzcisensortcn und einigen anderen 
Artikeln einen ailmahlichen Riickgang. Die Tendenz des

*) Mit Fracht ab Siegcn.
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Walzei?enmarktes kami im allgcmeincn noch ais eine be- 
friedigende bezeiclinct werden. Wie die Tagesbliitter sclion 
gemeldet liaben, ist die Verliingernng des obcrschlesischen 
Walzwerkverbandes auf weitere zwei Jahre liinaus be- 
sclilossen worden. Wir geben in folgendem einige. niihere 
Nacliricliten iiber die Lage* der rhcinisch • W e s t 

fal iach cn Eisenindustrie.
In Eisenerzen war das Gescliiift durchweg ruliig. 

Gegeniiber der Thalsacbe, dafs bis vor einiger Zeit die 
Werke im Siegerlande trotz angestrengter Forderung den 
an sie gestellten Anspruchen kaum geniigen konnten. ist 
die jetzige grofsere Rulie des Gcscliiiftes von wenig Be- 
deutung. Die gesamte Forderung ist bekaiintlich bis auf 
liingere Zeit untergebraclit. Die Auftriige erstreckcn sieli 
bis in das Jahr 1898 liinein. Ausliindischc Erze fanden 
gleiclifalls nocli in miifsigen Posten Absalz.

Das Rolicise n gescliiift bat im vorigen Monat so 
gut wie gar keine Veriinderung erlitten. Die von den Ilocli- 
ofen erblasenen Posten werden regelmafsig abgestofsen und 
die Preise sind oline jede Aenderung geblieben. Da die 
Erzeugung auf liingere Zeit untergebraclit ist und nennens- 
werte Lagerbestiinde kaum vorhanden sind, so dlirfte aucli 
fiir den naclisten Monat eine Abscliwiicliung kaum zu bc- 
fiircliten sein. Dic Rolieisenerzeugung Deutsclilands stellte 
sieli fiir April auf rund 560 000 t gegen 575 000 t im 
Miirz und 523 000 t im April 1896. Dic Erzeugung der 
ersten 4 Monate betrug 2 220 000 t gegen 2 036 000 t 
im entspreclrendcn Zeitraume des vorigen Jalires.

Das Walzeisengeschaft hat sieli im wesentliclien in 
denselben Balinen erlialten. Bei einigen Gescłiiiftszwcigen 
ist sogar eine goringe Besserung zu Vcrzcichnen. So bat 
u. a. der Bętrieb der Stabeiscnwerke in lctzler Zeit 

wieder zugenommen, so dafs man angesichts der jetzigen 
Jalireszeit wolil zufrieden sein kann. Die in der Pressc 
vielfacli verbrciteten Gertichte von aufserordentlich niedrigen 
Preisen erwiesen sieli ais durcli Zwangsverkiiufc licrbci- 
gefiilirte. Von diesen Fallen abgeselien, haben sieli die 

Preise fest beliauptet; sie stehen aufserdem in solcliem Yer- 
li,’iltnisse zum Rolimaterial, dafs an ein Herabgcbcii der
selben oline gleiclizeitiges Sinken der Notierungen fiirRoli- 
eisen, Kohle u. s. w. niclit zu denken ist. Der Vcrband 
ist, ebenso wie aucli der sclilcsisclie, wiederum verlilngert 
worden. Formeisen liatte gleiclifalls stetigen Absatz; 
namentlich gingen Triiger in grofsen Posten ab und alle 
Umstande spreclien dafiir, dafs cin Nachlafs kaum zu er
warten ist, denn bis jelzt hat die Zahl der Auftriige elier 
zu- ais abgenommen. Dic Lage der Grobblecbwalzwerke 
ist im wCsenlliclien dieselbe geblieben; von grofsein Einflufs 
auf die zukilnflige Gestaltung des Gescliiiftes wird es 
jedenfalls sein, dafs die Vcrliandlungen wegen der Ver- 
einigung deutsclier Grobblecliwalzwcrke zu einem Syndikate 
iliren Absclilufs gefunden haben. Der Silz des Syndikates 

ist, wic die Presse bereits berichtet, in Essen. Der Yer- 
band wird dic rhcinisch - westfiilischen, schlesischen und 
Saarwerke mit Verkaufsstellen in Berlin und Saarbrucken 
umfassen. Einen weiteren Rlickgang seit dcm Vormonale 
hat das Feinblcchgeschiift zu verzeichnen. Bei dem 
sparliclien Eingang von neuen Auftriigen konnten sieli auch 
die Preise niclit behaupten und es wird deshalb in Er- 

wiigung gezogen, ob nicht auch dem Feinblechgewerbe, 
iihnlich wic den D ralit walzwerken, Aufuhrvergutungen 
gewiihrt werden. Das lelztgenanntc Gewerbe, welches 
hauptsiichlich auf die Ausfuhr angewiesen ist, liegt durch

die billigen Angebote des Auslandes sehr darnieder 
und es ist bereits erwogen wórden, sowohl von Seitcn 
des Roheisen - Syndikats sowie des llalbzeugverbandes, 
den Dralitwcrken eine Ausfuhrvergunstigung von 12 <JL 
pro Tonne zu gewiihren. Drahtstifte finden cbenfalls 
nur schwer Absatz. Das Gescliiift in Ni et en war letzlhin 
wieder etwas lebliafter und die Preise konnten sich fest 
behaupten.

In der Geschaftslage der Maschinenfabriken und 
Konstruktionswerkstiilten bat sich nur wenig gciindert. Im 
allgemcinen ist man angesichts der jetzjgen Jalireszeit mit 
den Absatzverh;illiiissen zufrieden. Die Bahnwagen- 
anstal ten sind in regem Betriebe und haben vorliiufig 
auch noch auf liingere Zeit Beschaftigung. In der Nachfragc 
nach gufseisernen Rolircn hat sich eine erhebliche Besserung 
bemerkbar gemacht, die auch niclit olmc Einflufs auf dic 
Preise geblieben ist. Dic Vorriite nehmen stetig ab und 
man sielit mit Verirauen der Weitercntwickelung des Gc- 
sohiiftes entgegen.

Zum Vergleiche der Preisbewegung im Mai mit der 
der Vormonate stellen wir im folgenden dic Endnotierungen 
der letzten drei Monate gegeniiber.

1. April 1. Mai. 1. Juni
JC. JC. JC.

Spateisenstein geróstet 151—1G7 151—167 151-167
Spicgeleisen mit 10—12 pCt.

Mangan 61—62 61-62 61-62
Puddelroheisen Nr. I, rhoin.-

westf. Marken 58-50 58-59 58-59
desgl. Nr. III 42 42 42
Giefsereiroheisen Nr. I 67. 67 67

„ Ul 60 00 60
Bessemereisen 63-64 63-64 63-64
Thomasroh eisen 62 60-61 60-01
Stabeisen (Schweifseisen) • 135 135 135

„ (Flufseisen) 130 130 130
Winkelelsen 140-143 140-143 140-143
Bandelsen — — —
Kesselbleche von 5 mm Dicke

und starker (Mantelbleche) 180 180 180
Siegener Feinbleche aus Schweirs

eisen 150 150 145
Kesseltfleche aus Flufseisen 158 158 165
Stalilwalzdralit 112—118 112-118 112-115
Dralitstifte 135-140 135-140 135-140
Nieten (gute Handelsąualitat) 205-210 205-210 205-210
Grubenschienen 112 112 106-110

Belgiseher Kohlenmarkt, (Bericht vom 22. Juni.) 
Wesentliclie Aenderungen in der bisherigen sehr festen 
llaltung des belgischen Kohlenmarktcs sind aucli wiilirend 
des laufenden Monates niclit zu verzeichnen. Die hiesigen 
Zechen kiinnen nunmehr wolil mit Sicherheit annehmen, dafs 
vor Ende des Jalires keine Schwankung eintreten wird. Siimt- 
liche Zechen sind in fast allen Sorlcn fiir 6 Monate und 
liingcr yollstandig ausverkaufi, sodafs griifscrc Mengen liber- 
haupt niclit mehr erliiiltlich sind.

Eine gewisse Belebung ist augenblicklich in den Ver- 
ladungcn an Hausbrandkohlen zu bemerken. Besonders die 
Pariser Handler, welche fast ihren ganzen Bedarf per ScliilT 
beziehen, gehen bereits jetzt dazu iiber, ihre Vorriite zu 
ergiinzen, und rufen recht belangreiche Quaiilitiiten ab. So 
ist der fiir die allgcmcinc Marktlage sehr bczeichnende Um
stand eingetreten, dafs trotz der fiir dic Zechen ungDnstigen 
Witterung des letzlen Winters die augcnblicklichcn Bcstiinde 
an Hausbrandkohlen bedeutend geringer sind ais in der 
gleichen Periode des Yorjahres. Augensclieinlich war also 
der Yerbrauch wahrend der Friililingsmonate infolge des
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unbcsiatidigeń Wetters grofser ais in den vorliergegangenen 
Jiihren. Fiir łiuille und gailleteries nennt man unveriindert 
18 bis 20 Frcs., fiis gailletins 19 bis 22 Frcs.; die besseren 
Sorten kosten sogar 24 Frcs., wiihrend in gesiebten Anthrazit- 
kohlen die Zechen iiberhaupt niehts mehr abzugeben liaben.

Aufserordentlich lebhaft ist der Versand an die Kalk- 
und Ziegelsteinfabrikanten, und sclieint seitens dieser beiden 
Abnchmer im laufenden Jahre ein ganz besonders starker 
Bedarf vorzuliegen., Bekanntlich sehen dic Zechen sich 
nun geniitigt, in der gegenwiirtigen Jahreszeit die Forderung 
etwas einzuschriinken, weil viele Arbeiter die Gruben ver- 
lassen, um bei der Ziegelsteinfabrikation oder Landarbeiteu 
Beschiiftigung zu linden, und ist infolge dessen eine aus- 
gesprochene Knappheit in Magerkohlen eingetreten. Fiir 
gewohnliche Sorten erzielen dic Zechen jetzt sehr leicht 
8 Frcs. und ist es hochst walirscheinlich, dafs dieser Preis 
bald uberschritten wird. Analog verhiilt es sich mit den 

k mageren Staubkohlen, fiir welche die Zechen heute allgemein

5,5 Frcs. veriang3n.
Die rege Bewegung in Feinkohlen fiir Eisen- und Glas- 

industric dauert ebenfalls an. Dic Zcchen des Borinage, 
welche fast ausschlicfslich dic hier in Bctracht kommenden 
Kohlen fordem, haben ihre Produktion liingst vollstiindig 
untergebraćht. Nur wenige Abschliisse sind am Ende des
2. Trimesters zu erneuern, und suchen die Zechen Auf- 
besserungen von 0,25 bis 0,50 Frcs. per Tonne durchzu- 
drucken. Poussiers du Flćnu kosten also 9,25 bis 9,50 Frcs., 
flnes de machinę 11,25 bis 11,50 Frcs., und tout-venant 
13,25 bis 13,50 Frcs. Hier ist zu bemerken, dafs die Eisen- 
werke des Beekens von Charleroi seit ciniger Zeit einen 
Teil ihres Bedarfes aus dem Norden von Frankreich bcziehen. 
Einerseits sind namlich die Frachtsatze aufserst billig, von 
den meisten Zechen des Pas dc Calais betragt dic Fracht 
nach Charleroi bei Aufgabe von mindestens 100 Tonnen 
nur ca. 5 Frcs. per Tonne, und auf der anderen Seite 
reicht bei der giinstigen Konjunktur des Eisen- und Glas- 
marktes die gegenwiirtige Forderung der Zechen des Borinage 
nicht aus, um den vorliegenden Bedarf vollstiindig zu decken. 
Den Zechen des Pas de Calais ist somit jetzt Gelegenheit 
geboten, ihr Absatzgebiet mehr und mehr zu erweitern.

Die belgische Staatsbahn pflegt die 2. Hiilfte ihres 
Jahrcsbedarfes gegen Ende Juni zu vergeben, und er- 
warteten die Zechen daher das betreffende Bedingnisheft im 
Laufe der verflossenen Woche. Bis jetzt ist denselben
indesscn noch keinerlei Aufforderung zugegangen, und nimmt 
man daher vielfach an, dafs die Staatsbahn mit der zweiten 
Vergebung abwarte, bis die auf die letzten Kontraktc
zu liefernden Mengen abgenommen seien. Bei den be- 
treflenden Zechen wiirden alsdann entsprechende Mengen 
frei, und hoffe die Staatsbahn auf diesem Wege zu biiligeren 
Preisen anzukommen. Bei der letzten Vergcbung hat namlich 

die Staatsbahn nicht samtlichc. Loosc bestellt, da sic die 
von den Zechen fiir die feinen Magerkohlen verlangte Auf 
besserung von 1,50 Frcs. per Tonne ais zu hoch befand. Bei 
der heutigen Lage des Feinkohlenmarktes bleibt es jedoch 
ganz ausgeschlossen, dafs die Zechen sich zu einer Er-
miifsigung der zuletzt verlangter> Preise verstehen werden.

Inzwischen haben sich die Charbonnages dc Paticnce 
et Beaujonc, Espćrance et Bonne-Fortune,. Bonne Fin, La 
Haye, Horloz, Gosson-Lagasse und Marihaye, siimtlich im 
Bassin von Liittich, zu. einem Śyndikatc konstituiert;*) das

*) Vergi. Nr. 23 ds. Jahrg. S. 454.

Kapitał besteht aus 40 000 Aktien von je 100 Frankcn. 
Wenn siimtlichc Zcchen des Bassins von Liittich beitreten, 
was zu erwarten ist, so wird das Syndikat Iiber eine Jahres- 
produktion von ca. 2 500 000 t halbfette Kohlen, 2000 000 t 
fette Kohlen, und ca. 500 000 t Magerkohlen zu verfligen 
haben. Dieses Syndikat soli sich mit dem deutschen Kohlen- 
Syndikate, sowie den fiir die Bassins de Charleroi, du 
Centrę und Mons zu errichtenden Verkaufskomptoiren 
behufs gemeinsamer Feststelluug der Preise etc. ins Ein- 
vernehmcn setzen.

Ueber den Koksmarkt ist niehts Neues zu berichten; 
fiir gewohnlichen Hochofcnkoks verlangt das hiesige Syndikat 
unveriindert 19 Frcs., fiir gewaschenen Koks 21 Frcs. und 
fiir besseren Giefsereikoks 23 Frcs.

Die Yerhaltnissc des Brikettmarktes haben sich ebenfalls 
nicht ver;indert. Zu verzeichncn ist eine Yergebung der 
belgischen Marinę von 3 Loosen Briketts von je 4500 bis 
6000 Tonnen. Dieselben wurden von den Charbonnages 
de Mariemont, der Socićtć des Agglomerds rćunis du Bassin 

de Charleroi, und der Socićtć des Agglomerćs de houillc 
dc Chatelincau zu 18,40 bis 18,50 Frcs. per Tonne franko 
Ostendę olTeriert.

). Auslandischer Eisenmarkt. Auf dem schottischen 
Roheisenmarkte herrsohte in den letzten Wochen in Absatz- 
und Preisverhiiltnisscn wenig Stetigkeit, wie schon zu Anfang 
Mai, trotzdem eine Ilaussebewegung damals einsctzte, eine 
gcwisse Unsicherhcit die Geschiiftslage kennzeichnete; wenn- 
gleich keine eigentlichen Riickschrilte zu verzeichnen sind, 
so machten die Preise doch mit jeder Woche viele 
Schwankungen durch und die Nachfrage blieb im allgemeinen 
bis in den Juni hinein still, zum Teil wegen der Un- 
gewifslieit in der Arbeiterfrage, zum Teil, weil thatsacnlich 
viele Verbrauchcr ihren Bedarf bereits gedeckt hatten. 
Neuerdings hat dann eine grofsere Regsamkeit eingesetzt, 
wenngleich durchweg nur in kleineren Postcn gekauft wird. 
Die Lagerbcstllnde sind im Clevclanddistrikte so schnell 
genlumt und der Vcrbrauch war derart, dafs man die 
Preise hoher halten konnte. Im Januar war der Durcli- 
schnittspreis ftir schottischc Roheiscnwarrants 48 s. 4 ‘ /2 d .,  
im Februar sank er auf 46 s . 1 0 V2 d .,  im Miirz auf 
45 S. 4V2 d .,  im April auf 44 s. 2 1/2 d .,  im Mai 44 s .  
8 !/2 d .,  was fiir die fiinf Monate einen Riickgang um 3 s .
8  d . per t bedeutete. Mitte Juni standen schottischc Warrants 
auf 44 s  111/2 d . bis 45 s . 3 d . cassa und 45 s. 2 d . 
bis 45 s. 5 d . iiber einen Monat, sind aber seitdem weiter 
gestiegen. Clcvelaridwarrants waren auch nach Pfingsten 

ziemlich still zu 40 S. 1 d .  bis 40 s. 3 d . bezw. 40 s . 
3 d .  bis 40 s .  5 d  Auch in Cumberland Hiimatiteisen 
war das Gesclńift unbedeutend; man notiertc 47 s .  11 d . 
bis 48 s .  2 d . bezw. 48 s . 1 */2 d. bis 48 s. 4 ‘/2 d . 
In Middlcsbrough Hiimatiteisen wurde gethiitigt zu 50 S. 
bis 50 s . 3 d . bezw. 50 s. 2 d . bis 50 5. 5 d . Die 
Roheiscncrzeugung hat nicht zugenommen; Mitte Juni waren 
in Schottland 80 Hochofen in Betrieb gegen 81 im Vor- 

jahre, davon 35 ftir gewohnliches Eisen, 39 fur Hśimatit- 
eisen und 6 fur basisches Eisen. Auf dem Fertigeisen- 
und Stahlmarkte hat sich erst nach Pfingsten eine gewisse 
Besserung bemcrkbar gemacht. Namentlich fur Schifisbau- 

matcrial herrscht sehr gute Nachfrage.
Auf dem englischen Markt herrschte in der letzten 

Zeit fiir Clevelandrohcisen in Middlcsbrough wieder ein 
entschieden gesunderer Ton. Die Produzenten haben sehr 
gute Auftriige in Hiinden und sehr unbedeutende Yoirilte.

\
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Dazu kommlj dafs sieli kein Eisen in zweiter Hand befindet 
und die Handler- sieli neuerdings beeilen miissen, neue 
Yorrate einzulegpn. Wiehtig ist ferner der Beschlufs der 
Hoehofenarbeiter, nach Ablelinung, des-Aclitstundentagps. am
2. Juli die Arbeit niederzulegpn. Alle diese Umstiinde 
haben eine Ilaussebeweg.ung beglinstist. Clevelandeisen 

Nr. 3 G.M.B. notierte zuletzt 41 s. 6 d. fiir prompte Lieferung. 
f.o.b., doch wurden zu diesem Preise wenig Abscliliisse 
gethii.tigt, 41 s. und 41 s. 3 cl. wurde bei zahlreichen 
Auftriigen erzielt. Die geringeren Sorten sind nicht in 
demselben Mafse gestiegen; Giefsereiroheisen Nr. 4, notiert 

40 s. 6 d. Puddelroheisen 40 s. 3 .d . Hiimatitwarrants 
waren in den letzten Wochen wie in. den Vormonaten 
weniger begehrt; geinischte Loose Hamatitroheisen derOstkiiste 

standen zuletzt auf 51 s. bis 51 s, 6 d., .w&hrend Warrants 
bestandig hoher gphalten werden und daher weniger Ab- 
nelimer finden. In Lancashire blieben, die Preise nominell 
uuyerandert, doch ist die Ilaltung entschieden fesler; aus 
Derbyshire und;Staffordshire wird gleichfalls ein flotter Ab
satz und steigende- Tendenz der Preise berichtet. Auch 
auf dem EertigeiseiiT und Stahlmarkte ist die Beschiiftigung 
jetzt auf der ganzen Linie rccht befriedigend. Die Preise, 
wenngleich einstweilen unveriindert, sind fester und zeigen 
steigende Tendenz: die Produzenten scheinen erst ab-
zuwarten, ob die Hausse in Roheisen anhalt. Gewohnliches 
Stabeisen notiert in Middlesbrough 5 L . 5 s., beste Sorte 
5 L . 15 s.; eiśerne Schiflplatten 5 L ., Slahlschiflfplatten
5 L . 2 s. 6 d., Eisenbleche C L . 10 s., Stahlbleche 7 L .
Schwcre Stahlsehienen sind fest zu 4 L. 10 S. In Stafford- 
sliire herrscht gleichfalls reges Lcben, nur Bleche sind 
etwas gedrflckt. In Lancashire ist die Markthaltung fester, 
wenngleich unver;indert. In Siid-Wales sind die Stahlwerke 
gut beschiiftigl, namentlich in Schienen.

Der belgische Eisenmarkt blieb die letzten Wochen 
hindurch wiederum ruhig, jedoch machen sich Anzeichen 
fiir eine baldige Besserung bemerklich und man sielit dem 
niichstcn Halbjahr allgemein mit ziemlichem Vertrauen ent- 
gegen. Die Walzwerke begjnnen sich mit den neuen
Verkaufsbedingungen zu beschiiftigen, die ihnen durch eine 
Hausse in den Rohstoffen gegeben sind, mit der sie nach 
dcm 1. Juli zu rechnen haben. Im tibrigen zeigten die 
Preise Anfangs Juni gegen den Vormonat kaum irgend 
welche Acnderung. Lu\emburger Giefsereiroheisen Nr. 3
notierte 62 Frcs. gegen 63 Frcs. ain 1. Mai; Luxemburgęr 
Puddelroheisen 56 Frcs. gegen 56 bis 65 Frcs. Die Preise 
der Fertigerzeugnissc blieben durchaus auf dem Standpuokt 

voin 1. Mai. Im Ausfuhrgeschiifte hat namentlich die 
Nachfrage von Indien gegen die ersten Monate dćs Jahres 
zugenommen, wenngleich die Preise noch nicht immer 
den Efwartungęn entsprechen. Triiger fanden andauernd 
sehr flotten Absatz; einigermafsen vemachliissigt blieben 
noch inuner Bleche, namentlich Feinbleche. — Am 1". Juni 
waren von 44 bestchenden Hochofen 36 im Betrieb, 13 fiir 
Puddelroheisen, 4 fiir Giefsereiroheisen und, 19 fiir Stahl
eisen; die Roheisenerzeugung stellte sich im, Mai wie in 
den ersten fiinf Monaten 1897 und 1896 alśo :

Mai; 1. Jan. bis 1. Juni
1897 1896 1897 1896

Puddelroheisen . . . 364251 28-8301 1706401 129 975 1
Giefsereiroheisen . . 7 130 t 9 145 t 34(730 t 37 3,70 t
Stahleisen . . . .  . 52 39Q ł 45 105 t 253 0201. 184.253 t

Total 95 945 t 83 080 t. 458 0301- 351:6001-.
Auf dem. f ranzSsisch e n, Eiseninarkte.hatte sieli schon 

vor.Ende Mai hcrausgestellt, dafs die Haussebewegyng in.

Roheisen, Fertigeisen und Stahl eine voreilige und iiber— 
triebene war, so hat gegen Anfang Juni eine ruckgiingige 
Bewegung.eingesctzt. Man glaubt indessen nicht, dafs jetzt 
noch weitere Preisriickgiinge erfolgen werden. In Paris 
blieben dic Preise in den letzten Wochen fest auf 16 Frcs. 
fiir Handelseisen und 17 Frcs. fiir Triiger, die Satze von 
17; bezw. 18 Frcs. waren schon Anfangs Juni nur nominell, 
man glaubt, dafs sich die Preise auf dieser Grundlage von 
neuem festigen werden. lin Departement Nord sind die 
Preise jetzt nach einigen Schwankungen fest; die Be- 
schiiftigung ist an allen Werken gut. Im I.oirebassin und 
im Centre war die Markthallung in den letzten Wochen 
gleichfalls, was Preis und Nachfrage anbclangt, stetig.

Der am e rikan isc he Eisenmarkt blieb im Mai aufser- 
ordentlich flau und gedriickt, die Preise gingen noch weiter 
znriick, namentlich durch den slarken Wettbewerb selbst 
bei ganz unbedeutenden Auftriigen, eine Einschriinkung der 
Erzeugung ist kaum vorgenommen worden. Seit Anfang 
Juni lauten die Berichte etwas hoffnungsvoHer; die all
gemeine Geschiiftslage ist nicht. schlechter geworden und 

dic Aussichten giinstigęr. Es scheint, dafs die Preise ihr 
niedrigstes Niveau erreicht haben, die Produzenten sind 
weniger zu Konzessionen bereit, und die Verbraucher er- 
scheinen neuerdings wieder mit ihren Auftriigen, ura die 
laufenden niedrigen Preise und die verminderten Transport
kosten auszunutzen: immerhin ist das tliatsachliche Gescliiift 
noch recht unb.edeutend. Nr. 2 nordliches Giefsereiroheisen 
ist jetzt etwas besser gefragt und. blieb in letzter Zeit un- 
ver;indert auf 11,25 Doli. Slidliches graues Puddclroh- 
cisen findet nur schleppenden Absatz und notieit noch immer 
9,75! Doli. Bessemerroheisen ist neuerdings um 15 Cts. 
erhoht worden. Auf dcm F.ertigeisen- und Stahlmarkte 
laufen Anfragen und Auftrage in etwas grofserer Zahl ein. 
und einige Artikel werden etwras hoher gehalten. Sehr gut 
gefragt ist Baumaterial.

Stahlsehienen sind unverandert zu 20 Doli. Das Aus- 
fuhrgeschaft hat letzthin etwas an Umlang gewonnen.

Subinissioneii.
1. Ju li 1897, abends 6 Uhr. Konigl. Direktion 

der Strafanstal t Moabit ,  Berlin. Circa 210 000 kg. 
Fordersteinkohlen, 200 000 kg Nufskohlen und 73 000 kg 
Braunkohlen.

3, J u li 1897. Konigl ichcs Amtsgericht I .  Goslar. 
Lieferung von 35' t guter gewaschener Nufskohlen fiir das 
hiesige Amtsgericht.

5. J u li 1897, Landgerichtspri isident in Dessau. 
Bedarf an bohmischen Braunkohlen, Mittelkohle, I. Sorte, fur 

das llerzogliche Gerichtsgebiiude fiir das Elalsjahr 1897/98.

8. J u l i  1897, vorm, 9 Uhr. Kaiserliclie Ober- 
postdirektion. Erfurt. Bedarf an lleizungsmaterial fur 
den Winter 1897/98,, im ganzen etwa 2.50 t weslfalische 
Steinkohlenbriketta, 72. t beste bohmische Braunkohlen,
10 t gęwaschene wc3tf!ilische Nutśkohlen und 15 t Anthrazit- 
kohlen.

Persona  1 i e n.
Der bisherige Professor an^der Bergakademie zu Clausthal 

Dr.- Meyer ist zum ordentlichen Professor in  ̂ der philo- 
sophischen-Eakultiit der UniversitiU zu Konigsberg i. Pr.- 
ernannt worden.


