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Wcitere Yersuclie betreffend das Yerlialten ron Sprengśtoffen gegeniiber Schlagwettern und 
Kolilenstaub auf der bcrggeirerkschaftliclien Versnchss(rceke zu IJraubauerseliaft bei Gelsenkirchen.

Yon Bergassessor II e i s e zu Gelsenkirchen.

I. V c r legung  der Strcckc.

Dic Arbeiten auf der der Wcstfalischen Berggcwerk- 

sćhaftskasse gehiirigen Versuchsstrecke haben im Somnier

1896 eine lungerc Untcrbreclniug erlitten. Es lag dies 

daran, dafe ein Wechsel in der Person des Leiters der 

Strcckc cintrat und dufs bald darauf die Verlegung der 

Streeke auf eine andere Betriebsstatte notwendig wurde.

Die Zeche Consolidation I  bei Schalke gebrauelite 

fiir eine Erweiterung ihrer Tagesanlagen ununiganglich 

den Platz, den die Versuchsstrecke bislier inne hatte. 

Dagegen bot dic Grubenverwaltung in dankenśwertem 

Entgegenkommen auf einer alten Ilalde der Zeche Con

solidation I I I  bei Braubauerschaft einen neuen Platz an, 

der fiir die Unterbringung der Streckenanlage gceignet 

schien. In den Bauen der Zeche Consolidation I I I  stand 

eine abgedammte Schlagwctterąuelle zur Verfiigung, dic 

fiir die Zwecke der Yersuchsstrecke nutzbar gemacht 

werden konnte.

Es wurde deshalb die Verlegung der Versuclis- 

streckcnanlage nach Zeche Consolidation I I I  seitens des 

Vorstandes der Wcstfalischen Bcrggewerkschaftskasse 

beschlosscn.

Bei der Verlegung wurde zur Richtschnur genommen, 

die eigentliche Strcckc und ihre innere und aufsere 

Ausstattung thunlichst unveramlert zu lassen, um fiir 

die Fortsetzung der friiheren Yersuclie die alten Yer-

suclisbedingungen zu erhalten. Dic Strcckc wurde fiir 

die Uebcrfiilirung durch Siigcschnitte, dic rechtwinklig 

zur Streckenachsc um die Streckenrundung liCruniliefen, 

in zchn tonnenfórmige Strcckenteilc zcrlegt. Hierbci 

mufste das im Maiicrklotz steckcndc Streckenende von

1 m Lange verloren gegeben werden, da die Wicdcr- 

gewlnnung dieses Tciles durch Abbrechen des Iiarten 

Cementmauerwerks zu schwicrig und zeitraubend ge- 

wesen ware. Dic Streckcnlangc ist somit um 1 ni ge

ringer geworden. Die nunmehrige, nicht durch Mauer- 

werlc eingenommene, freie Liingc der Strcckc betnigt 

noch 34 m. An der neuen Bciriębsstiitte wurden dic 

einzelnen Strcckenteilc sorgsam aneinander gepafet und 

ausgerichtet. Dic Schnittlinicn wurden von aufsen durch 

Uebcrnagelung einer drcifachcn Latlcnvcrschalung ver- 

bumlen und abgedichtct. Die hierzu benutzten Lattcn 

bestehen aus pitch-pine-Holz, sind 25 mm dićk und 

75 mm breit. Die einzelnen Lattcnstuckc sind so lang, 

dafe sic den Raum zwischen je zwei Ringen aus 

I-Eisen, dic dic Strcckc umfassen, gerade ausfiillen. 

Von innch wurden die Schnittlinicn durch einen 100 mm 

breiten und 8 mm starken, durch Schraubcn bcfcstigten 

Fiacheiscnring iiberdcckt. Samtliche Fugcn wurden sorg- 

faltig mit einer Mischung aus Theer und Asphalt yer- 

fiillt. Auf diese Weise ist eine sehr dichte und feste

Yerbindung der Selinittfl;iclien erreicht worden.



In der eigcntlichen Explosionskammer wurde der 

innere Bretterbclag, der durch die friilieren Yersuclie 

Stark mitgenommen war, in genau gleicher Weise er- 

neuert. Die ganze Strecke wurde, um ihrc Festigkeit 

zu erhohen, etwas tiefer ais friiher in dic Ilaldcnmasse 

eingegraben, und zwar so wcit, dafs dic Fenstcr der 

Strecke eben sichtbar blciben. Dic fenstcrlosc Streckcn- 

seite wurde durch einen nabczu bis zur Scheitcllinic der 

Strecke rcichenden Damm ganzlich iibcrdeckt. Um den 

Scliall der Schiisse zu dampfen, wurde die Miindung der 

Strecke von einem hohen Rundwall umgebcn, der zicm- 

lich steil vor der MUndung nach allen Seiten ansteigt.

Die Boschung ist so stark, dafs dic Schcitellinic der 

Strecke in gerader Richtung yerlangert bei etwa 6 m 

Entfcrnung von der Miindung den Wall trifft, der sich 

alsdann noch ungefahr 1 m hoher erhebt.

Von diesen Aendcrungen abgeschen, ist dic Ein- 

richtung der eigcntlichen Strecke und der gesamten An- 

lage in genau gleicher Wcise wie friiher wiederher- 

gestellt. Die in Nr. 92, Jahrgang 1894 des Gliickauf 

veri)lTentlichte Bcschreibung ist noch heute in allen 

Punktcn zutrelTend.

Dic fiir dic Versuche benutzten Schlagwettcr ent- 

stammen verlassenen und abgedammtcn Versuchsbaucn 

eines Fettkohlenflotzes der Zeche Consolidation III. Das 

in einem stark gestorten Teile des Grubenfcldes ange- 

fabrenc Flotz ist beziiglich seiner Lage in der bekannten 

Flotzreihc nicht mit Sichcrheit bestimmt In dcm Fliitzc 

ist cin Aufhaueri getrieben, vort dem aus melircre Abbau- 

strecken angesetzt sind. Da sich das Flotz ais unbau- 

wiirdig erwies. wurden die Bauc aufgegeben und durch 

Maucrdammc abgespcrrt. Der Raum hinter den Diimmen 

ist von SchJagwettern erfiillt, die einen Uebcrdruck von 

35 mm Wassersaulc gcgeniiber dem in der Grube 

herrschendcn Druckc besitzen. Uebcr Tage entstromen 

der Scblagwctterlcitung ctwra 90 l in der Minuto. Die 

Ausstromuhg kann durch Benutzung der Gasrorratskessel 

und der Wasscrlcitung auf 1401 in der Minutę gebracht 

werden, was fiir dio Zwecke der Ycrsuchsstreckc vollig 

gcniigt. Der Gehalt der Gase an Kohlcnsaure und 

Median stcllt sich nach drei zu yerschiedenen Zeiten 

entnommencn Proben, dic vom Herm Dr. Broockmann 

in Bochum analysiert wurden, wic folgt:

Probc vom 31. 7. 1896: 6,0 pCt. C02 u. 68,5 pCt. CII4.

„ „ 10. 12. 1896: (C02 nicht best.) 66,0 „ „

» » 12. 1. 1891 : ( „ „ „ ) 68,6 „ „

durchschnittlich: 6,0 pCt C02 u. 67,7 pCt. CII4.

Dic friiher benutzten Gase enthielten etwa 1,5 pCt.

C02 und 81 pCt. C lij. Es war also bci den jetzt zur 

Ycrwendung gekommenen Gasen zufolge des holiercn 

Gchalts an Kohlcnsaure eine schwererc Entzundlichkeit 

zu befiichten, eine Bcfiirchtung, die jedoch, wic hier 

gleicli bemerkt sci, ais grundlos sich herausstellte.

Der bei den Ycrsuchcn gebrauchte Kohlcnstaub 

wurde durch Yermahlung der Forderkohlc von dem Fett-
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kohlcnfliitze P der Zeche Consolidation I I I  hcrgestellt. 

Dic Vermahlung geschicht mittels cincr Kugelmiilile. 

Das Sieb, durch das der Staub lallen mufs, ist selir fein 

und besitzt etwa 1250 Maschen auf 1 qcm. Die Zu- 

sanimensctzung desStaubcs wurde yon Ilern Dr. Broock

mann wic folgt ermittelt:

70.5 pCt. Koksausbcutc,

28,0 „ Gasgehalt,

1,2 „ AYasser.

100.0 pCt.

Der Aschengehalt stelltc sich auf 6,6 pCt.

Der Staub kann mit den friiher benutzten Slaub-

sorten insofern nicht unmittelbar vcrglichen werden, ais 

letztere der Rattcranlage der Zcche Consolidation I  ent- 

nonimen wurden. Dieses Vcrfahren wurde jetzt auf

gegeben, wcil dic BcschaiTung der notigen Staubmcngen 

Schwicrigkcit gemacht hiittc und iiberdies cinc Gewiihr 

fiir dic Gleichnialsigkeit des zusammcngekchrten Staubes 

nielit Yorhanden sein diirfte. Dic durchschnittliche Zu- 

śammensetzung der friiher benutzten Staubsortcn war: 

75 pCt. Koksausbcutc,

22.5 „ Gasgchalt,

2,5 „ Wasscr.

100.0 pCt.

Der Aschcngelialt belief sich auf etwa 5,5 pCt.

II. Yergl  e ichende Schiefsvcrsuch c.

Der Zweck der ersten Versuche war, festzustellcn, 

ob dic Schicfsergcbnissc der verlegtcn Strecke denen auf 

der friilieren Betricbsstiittc cntsprccbcn.

Fiir den genannten Zweck konnten nur solehe Yer- 

suchsbedingungen und Vcrsuchsrcihen in Frage kommen, 

dic auch friiher schon allgemein oder doch in grofserer 

Anzalil den Versuchen zu grundc gelegt waren.

Dic Schiisse wurden deshalb olinc Besatz aus dem 

untereu Stahlmorser abgcgebcn. Der Sprcngstoll’ wurde 

im Tiefstcn des 460 111111 tiefen und 55 111111 weiten Bohr- 

loelis untergebracht. Kamen grofsere Ladungsmcngcn 

zur Anwendung, sotlafs dic Patroncn hintcrcinander im 

Bohrloche nicht mehr Platz hatten, so wurden die iiber- 

schiefsendcn Patroncn neben den zucrst cingcfuhrten in 

das Bohrloch geschoben. Bei den Schiissen mit Gclatinc- 

Dynamit, bei denen zufolge der geringen Ladungsmengcn 

dic Patronenlange selir kurz war, reichte bis^yeilen die 

Lange der Ziindungsdrahte nicht aus, um die Ladung 

ganz in das Bohrlochtiefste zu bringen. Jedoch wurde 

dic Patrone jedenfalls sowcit in das Loch geschoben, 

dafs sich vor ilir cinc Bohrlochspfcife von mindestens 

30 cm Liingc befand.

Die Sprengstoflc wurden in ihren Originalpatronen- 

hiillen yerwandt. Daraus folgt, dafs man ilire Sieher- 

lieit nicht ohne wcitercs auf Grund der Schicfsvcrsuchc 

mit cinandcr in Vcrgleich stellen darf.

Geziindct wurde auf clektrischem Wege mittels 

Bprnhardtschcr Maschinen und Bornbardtschcr Spreng-
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kapseln. Fiir dic Sicherheitssprengstoffe wurden gleich

mafsig Kapseln Nr. 8 (mit 2 g Knalląuecksilber-Fiillung) 

gebraucht. Nur fiir Gelatine-Dynamit wurden Kapseln 

Nr. 3 (mit 0,56 g Fiillung) yerwandt.

Dic Versuchsreiben wurden fiir folgende drei Be

dingungen durcligefiibrt:

1. Schiisse in aufgewirbeUen Kohlenstaub oline 

Scblagwetterbeimengung;

2. Schiisse in aufgewirbelten Kohlenstaub mit 2’/2 pCt. 

Sclilagwettern;

3. Sehiisse in aufgewirbelten Kohlenstaub m it6 l/2]>Ct. 

Sclilagwettern.

Fiir Koblenkarbonit wurde die dritte Bedingung 

durch Anwendung 9prozentiger ScKlagwettergemische 

yerscharft.

Bei den Ammonsalpetersprengstoffen wurde die 

Ladungsgrenze yon 600 g im allgcmeinen nicht iiber- 

sebritten. Bei Koblenkarbonit kamen, um die geringere 

Sprengkraft einigermafsen auszugleichen, Ladungcn bis 

zu 900 g zur Anwendung. Ais sicher wurde eine 

Ladungsmengc erst dann angesehen, wenn sie bei 

5 Schiissen keine Ziindung mehr ergab. Trat noch eine 

Ziindung ein, so wurde dic Ładung gewohnlich um 

50 g yermindert, und die Versuche wurden fortgesetzt. 

Um fiir alle Sprengstoffe mijglichst gleicbo Verhaltnisse 

zu sehaffen, wurde, soweit angiingig, an den einzelnen 

Tagen mit yerschiedencn Sprengstoffen geschossen.

Beziiglich der sonstigen Arbeitsweise wurde mogliehst 

alles yermieden, was gegen friiher hatte eine Aenderung 

bedeuten konnen. Da alle fiir die Yersuche benutzten 

Iiiilfsmittcl dieselben geblieben sind und auch der die 

yorkommenden Arbeiten und Ilandreichungen yerrichtende 

Arbeiter seinen friihercn Dienst weiter yersehen hat, 

ist nicht anzunehmen, dafs Aenderungen in der Arbeits

weise, dio die Ergebnisse beeinflussen konnten, ein- 

getreten sind.

Fiir die Auswahl der in die Yersuchsreihen ein- 

zusehlicfsenden Sprengstoffe kamen in crster Linie die

jenigen Sicherhcitssprengstoffe in betracht, die im west- 

falischcn Kohlenbezirke eingcfiihrt sind und bereits 

friiher auf der Versuclisstrecke gepriift waren. Es sind 

dies: Koblenkarbonit, das Koln-Rottweiler Sichcrheits- 

Sprengpulyer, Dahmenit A und Roburit I. Aus der 

Klasse der Nicht-Sicherheitssprengstoffe wurde wie friiher 

zum Zwecke des Vergleichs Gelatine-Dynamit in die 

Versuche einbegriffen.

Das friihere „Neu-Wcstfalit"' ist im Sommer 1896 

durch eine neue ahnliche Mischung mit dcm Namen 

„Westfalit“ crsetzt worden. Bei der weiten Ycrbreitung 

dieses Sprengstoffe im westfalisehen Bezirke schien es 

angebracht, auch das jetzige Wcstfalit zum Vergleiche 

mit den altercn Sprengstoffen in dic Versuchsreihen 

einzuschliefsen.

Da wahrend der Yersuche auch die Zusammen

setzung des Roburits I  geandert wurde, wurde schlieMieh 

aus denselben Erwagungcn wie beim Wcstfalit auch 

die neue Zusammensetzung des Roburits I  in dic Zahl 

der zu priifenden Sprengstoffe aufgenommen.

D ie  fiir die in Rede stehenden Versuehe 

b e n u t z t e n  Sprcngsto f fmcngen wurden aus- 

sch lie fs lic li n ich t  von den Fabr iken  angel iefert,  

sondern den Lagerbes t  and en b en a ch ba r t e r  

Gruben  en tn om men.

Die folgende Zusammenstellung giebt die Herkunft, 

Zusammensetzung und Patronisierung der einzelnen ver- 

suchten Sprengstoffe an:

1. G e l a t i n e - D y n a m i t  von der Westfalisch- 

Anlialtisclien Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft zu Witten

berg, bestehend1) aus:

62.5 pCt. Nitroglycerin,

2,5 „ Kollodiumwolle,

25,9 „ Natronsalpeter,

8,75 „ Holzmehl,

0,35 „ kohlcnsaures Natron.

100.0 pCt.

Patronenhiille: Oelpapier.

2. K o b l e n k a r b o n i t  von der Sprengstoff-Aktien- 

Gesellschaft Karbonit zu Schlebusch, bestehend1) aus:

25.0 pCt. Nitroglycerin,

34.0 „ Kalisalpcter,

38.5 „ AVcizcnmchl,

1.0 „ Lohmehl,

1.0 „ Bary tsalpeter,

0,5 „ kohlensaures Natron.

“1 0 0 7 Ó~pCt.

Patronenhiille: Oelpapier.

3. K o ln  - Rott>veiler S icherhe i ts - Spreng- 

pu lver  yon den yereinigen Koln-Rottweiler Pulvcr- 

fabriken zu Kiiln, bestehend2) aus:

92.5 pCt. Ammonsalpeter,

6,3 „ gescliwefeltes Ocl,

0,8 „ Barytsalpcter,

0,4 „ Feuehtigkeit.

100.0 pCt.

Patronenhiille: Stanniolpapier.

4. D a h m e n i t  A von der Castroper Sicherheits- 

sprengstoff-Aktien-Gesellschaft zu Castrop, bestehend1) 

aus:

91,3 pCt. Ammonsalpeter,

6,475 „ Naphthalin,

2,225 „ doppeltehromsaures Kali.

100.0 pCt.

Patronenhiille: Paraffiniertes Papier.

5. R o b u r i t  I  von der Roburitfabrik zu Witten"

a. d. Ruhr, und zwar:

*) Angabe der Fabrik.
8) Nacli Analyse des Herm Dr. Broockmann zu Bocbum.



A. Aelterc Mischung, bestchend2) aus:

88,3 pCt. Ammonsalpeter,

4.1 „ iibermangansaures Kali,

7.1 „ Binitrobenzol,

0,5 „ Fcuclitigkcit.

100.0 pCt.

13, Neucrc Misclmng, bestchend1) aus:

87,5 pCt. Ammonsalpeter,

0,5 „ iibermangansaures Kali,

5.0 „ Ammonsulfat,

7.0 „ Binitrobenzol.

100.0 pCt.

Patronenhiillc: Paraffinicrtcs Papier.

6. W es t f a l i t  von der Westfalitfabrik Sinsen der 

Wcstfiiliscli - Anbaltischen Sprengstoff-Aktiengesellschaft 

zu Wittenberg, bestehend1) aus:

91,0pCt. Ammonsalpeter,

4.0 „ Kalisalpcter,

5.0 „ Ilarz.

100.0 pCt.

Patronenhiillc: Gewohnliches Papier. (Beutelpatronen 

in paraffinicrtem Ucberzug.)

Die Ergebnisse sind auf den hierunter folgenden 

Tabellen 1 — 6 zusammengestellt. In die Tabellen sind 

die samtlichen zur Durchfiihrung der fraglichen Versuchs- 

reihen abgethanen Schiisse aufgenommen. Nur beim 

Roburit I  ist eine Reihe von Schiisscn fortgelassen 

worden, weil ihre Zahl aus besonderen, nocli zu be- 

sprechenden Griinden zu grofs geworden war. Die ein

zelnen Schiisse sind nicht nach der zcitlichen Reihenfolge, 

in der sic abgcgeben sind, sondern nach den zur An

wendung gckommenen Versuchsbedingnngen geordnet.

Ge la t i n c-D ynam i t  war mit 50 gr gegeniiber 

Koblenstaub und mit 20 g gegeniiber Koblenstaub mit 

2'/2 pCt. Schlagwettern sieher. Bei Anwcsenheit von 

6V2 pCt. Schlagwettern ergaben 5 Schiisse von nur je 

5g  noch 2 Ziindungen. (Tabelle 1.)

Bemerkenswert ist, dafs die. Anwcsenheit von nur 

2*/2 pCt. Schlagwettern dic Ziindungsgefahr so crhcblich 

Ycrgrofsert. Einige iiber das Aussehen und die Starkę 

der Stichilammc des Gelatinc-Dynamits bei ausblasendcn 

Schiissen gemachtc Beobachtungen sind vicllcicht im 

standc, dic crhdhte Ziindungsgefahr bei Gegenwart gc- 

ringer Schlagwcttermengcn zu erkliiren. Die in die 

schlagwetterfrcic Atmospliare ausblascnde Stichilammc 

sieht mager aus und ist Ycrhaltnismiifsig durchsichtig. 

Bei Anwescnbeit von nur wenigen Schlagwettern (2 bis 

3 pCt.) wird die Stichflammc liinger und voller. Bei 

5— 5y2 pCt. Schlagwettern kann die Stichflamme einige 

Mcter lang werden. Es schcinen also die in den Bercich

*) Angabe der Fabrik.

2) Nach Analyse des Herm Dr. Broockmann z u Bochum.
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der heifsen Stichflamme kommenden Schlagwcttermengen 

zu verbrennen, iihnlich wic in dem ublichcn Schlag- 

wetterunterauchungsapparate unter der Einwirkung eines 

gliihcnden Platindrabtes selbst dic kleinsten Spuren von 

Methan zur Verbrennung gelangen. Dafs dic Stichflammc 

heifser werden und leichter ziindcn mufs, wenn in ihr 

Schlagwetter verbrennen, leuchtet ohne weiteres ein.

K oh le nka rbon i t  ergab. unter den zur Anwendung 

gckommenen Vcrsuehs - Bedingungen bei Ladungcn von 

800— 900 g iiberhaupt kcinc Ziindung. (Tabelle 2.)

Das Ko ln-Rot tw 'C i le r  Sicherhe i ts-Sprcng-  

pulvc.r war gegeniiber Koblenstaub mit 600 g, gegen- 

iiber Koblenstaub mit 2Y2 pCt. Schlagwettern mit 500 g 

und gegeniiber Koblenstaub mit 6'/2 pCt. Schlagwettern 

mit 400 g sicher. Hier zeigt sich also auch wieder 

cinc dcutliche Abstufung in der.Gefahrlichkcit nach den 

Ycrschicdenen Bedingungen. (Tabelle 3.)

Dasselbe -war m i t D a h m c n i t  A der Fali, das unter 

der ersten Bedingung mit 600 g, unter der zweiten mit 

550 g und unter der dritten mit 450 g sicher blieb. 

(Tabelle 4.) Die paraffinierten Patroncnhiillen hatten 

einen Durcbmesser von 40 mm. Yersuche dariiber, ob 

Yielleieht das Paraffin dic Sicherheit des Sprengstoffs 

herabsetzt, sind bisher nicht gemacht worden.

Ganz unerwartet war das Verhalten desRobur i t s  I. 

Trotzdeni seine chemische Zusammensetzung, wic eine 

in Bochum vom Herrn Dr. Broockmann ausgefiihrte 

Analyse zcigte, unvcriindert geblieben ist, war es unter 

den 3 angewandten Ycrsuchsbedingungen mit nur je 

350 g sicher. (Tabelle 5. A.) Dieses Vcrhalten ist der 

Ausgangspunkt einer grofsen Anzahl von Versuchen ge

wesen, die schliefslich nicht ohne Erfolg waren und fiir 

die Zukunft wreitere Kliirung der hier sich ergebenden 

Fragcn versprechen. Die Yersuchc werden im nachsten 

Abschnittc besonders behandclt werden.

Trotzdcm dic Roburitfabrik dic Folgerungen aus den 

eben erwahnten Ycrsuchscrgcbnisscn noch nicht ganz 

hat ziehen konnen, zeigten doch die letzten Yersuche 

mit der jetzigcu Mischung (Tabelle 5. B.) bereits eine 

erhebliche Besserung bezuglich der Sicherheit. Die 

Ladungsgrenzen vcrschoben sich auf 450, 500 und 

450 g. Der Durcbmesser der fiir diese Versuche be- 

nutzten, paraffinierten Patronen betrug 27 mm. Es ist 

dies von Bedeutung, da bei Roburit I ein schadlicher 

Einflufs des Paraffins nacbgcwiesen wurde. Je kleiner 

aber der Patronendurchmesser, desto mehr Paraffin ent- 

fallt auf eine bestimmte Gcwichtsmcnge des Sprcngstoffs.

Das W e s t f a l i t  schliefslich war unter den 3 Be

dingungen mit 550, 600 und 450 g sicher. (Tabelle 6).

Bei den beiden letzten Sprengstoffen ist es auffallend, 

dafs bei der leichtesten Bedingung eher ais bei der 

folgenden, schwereren Bedingung Ziindung eintrat.
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friiher aus der Strccke entweichen konnen. Es hat das

walirscheinlich hoheren Druck in der Strecke bei der

Explosion der Sprengstoffladung zur Folgę.

Yiclleicht kann man auch dic hohcrc Gefahrlichkeit 

zum Teil daraus erkliiren, dafs der fein Ycrmahlene 

Kohlenstaub leichter entziindlich ais der aus der Riitter- 

anlage entnommene ist.

Abgesehen von der grofseren Empfmdlichkeit der 

Strecke hat sich auch die Sicherlicit der einzelnen 

Sprengstoffe im Yerliiiltnis zu einander yerschoben. Ins

besondere ist hieryon ltoburit I  (iiltere Zusammensetzung) 

im ungunstigen Sinne bctrolTen.

Tabelle 1.
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Yersucl ie mit Ge la t i ne-Dynamit .

Tag 

der Yersuclie

Nu m mer 

des 

Versuclis

SprengstofT

Kohlenstaub

Schlag

wetter

pCt.

Temperatur

Ergebnlsder 

Strecke 

Grad C

des 
Kohlen- 
staubes 

Grad C.

Menge

g

Patronisierung

1. 2. 97 1 90 Original Mit K. — 16 4 Zundung
1. 2. 97 2 70 tt tt

— 14 4 n
15. 2. 97 3 60 tt tt

— 10 6,5 keine Zundung
15. 2. 97 4 60 n tt

— 10 6,5 Ziindung
15. 2. 97 5 50 tt ti

— 13 6,5 keine Zundung
15 2. 97 6 50 tt » — 12 6,5 V
15. 2. 97 7 50 „ tt

__ 13 6,5 „
15. 2. 97 8 50 >t tt

— U 6,5 ))
15. 2. 97 9 50

. n tt ~~ 10 6,5 n
20. 2. 97 10 50 tt tt 2,5 • 23 7 Ziindung
20. 2. 97 11 40 „ ff 2,5 25 7 »
20. 2. 97 12 30 w tt 2,5 30 7 keine Zundung
20. 2. 97 13 30 n 2,5 29 7 n
20. 2. 97 14 30 tt tt 2,5 20 7 n
22. 2. 97 15 30 tt » 2,5 ‘ 30 6 f>
22. 2. 97 16 30 ff tt 2,5 26 6 Ziindung
26. 2. 97 17 20 n tt 2,5 28 5 keine Ziindung
26. 2. 97 18 20 fj » 2,5 25 5 ff
26. 2. 97 19 20 tt 2,5 26 5 ff
5. 3. 97 20 20 n n 2,5 23 7 ’ ff
5. 3. 97 21 20 n )> 2,5 25 7 n
6. 3. 97 22 20 n t> 6,5 25 8 ZUndung
9. 3. 97 23 10 n n 6,5 23 8 ft
9. 3. 97 24 5 )) V 6,5 28 8 ft
9. 3. 97 25 5 . ti n 6,5 33 8 keino Ziindang
9. 3. 97 26 5 n • n 6,5 34 8 ft

9. 3. 97 27 5 tt W 6,5 33 8 tt

9. 3. 97 28 5 tt n 0,T> • 32 8 Zundung

Tabelle 2.

Yersucl ie mit  Koh lenkarbon it .

27. 2. 97 1 800 Original Mit K. — 16 9 keine Zundung

ff 2 800 ff ft
— 17 9 tf

ff 3 800 ff tt — 18 9 »

ft 4 800 . ff ff — 17 9 n.
ft 5 800 ft n — 19 9 tt

22. 2. 97 6 800 n tt 2,5 31 6 •t

ff 7 900 tt
2,5 34 6 tt

tt 8 800 tt ft 2,5 34 6 tt

27. 2. 97 9 800 ff tt 2,5 26 9 n

V 10 800 ti ff 2,5 23 9 tt
24. 2. 97 11 800 ff 9 32 12 Tt

n 12 800 n n 9 34 12 tf
13 900 tf 9 31 12 tt

27. 2. 97 14 800 ”, n 9 31 9 tt

ff 15 900 „ tt 9 30 9 ft

Im allgemeinen lassen die Ergebnisse erkennen, dafs 

die jetzige Versuchsstrecke melir Ziindungen ais dic 

Strecke auf der friiheren Betriebsstiitte liefert. Der 

Unterschied ist ziemlich bedeutend. Alle Ammonsalpcter- 

sprengstoflc liaben bei 600 g Ladung Ziindungen von 

Kohlenstaub allein oder Kohlenstaub mit 2i/i  pCt Sclilag- 

wettern yeranlafst. Nacli den friiheren Erfahrungen war 

das durchaus niclit. zu erwarten. Nur Kohlenkarbonit 

zeigt ein unverandcrteś Verhalten.

Die grofsere Empfmdlichkeit der Strecke ist moglicher- 

weise darin bcgriindet, dafs die Strecke und insbesondere 

ihre Miindung tiefer eingegraben sind, sodafs Luft und 

Gase nach Abtliun des Scliusscs nicht so schnell wie
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Tabelle 3.

Yersuehe m i t  Ko ln- l lo t twe i le r  Sicherhc i tssprengpu lver .

Tag 

der Yersuche

Nummer

des

Versuchs

Sprengstofl

Kohlenstaub

Schlag-

wetter

pCt.

Temperatur

Ergebnisder 

Strecke 

Grad C.

des 
Kohlen- 
staubes 

Grad C.

Menge

g

Patronisierung

27. 11. 97 1 630 Original Mit K. — 11 1 keine Ziindung

30. 11. 97 2 600 ii 71 — 16,5 3 »
21. 1. 97 3 600 11 — 11 2 >1

21. 1. 97 4 600 n n. — 12 2 n
22. 1. 97 5 600 n u — 5 0.5 n

11. 1. 97 6 600 n n 2,5 25 3 „
U. 1. 97 7 600 n }) 2,5 25 3 n
11. 1. 97 8 600 n t) 2,5 25 3 77

14. 1. 97 9 600 n n 2,5 22 3,5 77

14. 1. 97 10 600 tj )> 2,5 26 3,5 Ziindung

22. 1. 97 11 550 n n 2.5 14 0,5 keine Ziinduńg

22. 1. 97 12 550 n » 2,5 14 0,5 Ziindung
23. 1. 97 13 500 )) 71 2,5 •15 1 keine Ziindung

23. 1. 97 14 500 n n 2,5 23 1 77

25. 1. 97 15 500 77 ii - 2,5 23 2 n

25. 1. 97 16 500 n 77 2,5 25 2 77

2G. 1. 97 17 500 ii 77 2,5 20 3 77

22. 12. 9G 18 550 n n 6,5 15 2 Ziindung
22. 12. 96 19 500 n » 6,5 26 2 keine Zundung
22. 12. 96 20 500 77 n 6,5 24 2 Zuntlung
22. 12. 96 21 1 450 ii w 6,5 25 2 »

18. 1. 97 22 400 n n 6,5 24 5 keine Ziindung
18. 1. 97 23 400 ii n 6,5 ' 25 5 77

12. 2. 97 24 400 n 7* 6,5 26 6 77

12. 2. 97 25 400 n n 6,5 27 6 »

12. 2. 97 26 400 n ii 6,5 27 6 77

Tabel le 4.

Yersucl ie mit  D a li me ni t A.

18. 1. 97 1 600 Original Mit K. — 11 4 keine Ziindung

19. 1. 97 2 000 77 77 ----- 18 5 n

19. 1. 97 3 G00 » 17 — 17 5 t)

19. 1. 97 4 600 77 71 ----- U 5 71

19. 1. 97 5 600 )7 77 ----- 14 5 17

22. 1. 97 6 600 77 11 2,5 15 0,5 77

22. 1. 97 7 600 17 77 2,5 14 0,5 77

22. 1. 97 8 600 71 17 2,5 13 0,5 77

1. 2. 97 9 600 11 n 2,5 20 4 77

1. 2. 97 10 600 l) 77 2,5 27 4 Ziindung
1. 2. 97 U 550 77 77 2,5 27 4 keine Ziindung
3. 2. 97 12 550 U 71 2,5 31 4 17

3. 2. 97 13 550 11 77 2,5 23 6 71

8. 2. 97 14 550 17 71 2,5 20 3,5 n
8. 2. 97 15 550 17 71 2,5 19 3,5 77

18. 1. 97 IG 500 71 11 6,5 26 5 Zundung
11. 2. 97 17 450 fl * 17 6,5 26 4 keine Zuntlung
11. 2. 97 18 45t) 71 11 6,5 26 4 ji

11. 2. 97 19 450 >1 11 ■ 6,5 26 4 »
16. 2. 97 20 450 71 11 6,5 23 3 »  *

16. 2. 97 21 450 71 71 6,5 24 3 w

Tabelle 5.

Y  e r s u e h e m i t  R  o b n r i t I. 

A. Aeltere Zusammensetzung.

19. 1. 97 1 600 Original Mit K. — U 5 Zundung
25. 1. 97 2 550 71 n — 13 2 77

25. 1. 97 3 500 77 n — 13 2 keine Ziindung
25. 1. 97 4 500 77 » — 10 2 Zundung
25. 1. 97 5 450 77 Tl — 9 2
25. 1. 97 6 400 77 ]> — 13 2 keine Ziindung
25. 1. 97 7 400 71 11 — 10 2 Zundung
26. 1. 97 8 350 n n — 12 3 keine Zundung
26. 1. 97 9 350 u u — 9 3 77
26. 1. 97 10 350 71 n — 9 3 71
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Tag 

der Versuclie

Nummer

des

Versuclis

Sprengstoff

Kohlenstaub*

JSchlag-

wettcr

pCt.

Temperatur

Krgebnisder 

Strecke 

Grad C.

des 
Kolilen- 
staubes 
Grad C.

Menge

g

Palronisierung

20. 1 1)7 U 350 n — 8 3 »

'26. i. 97 12 350 }) » — 8 3 »
3. 3. 97 13 350 » yy 2,5 25 5 »
3. 3. 97 14 350 V yy 2,5 25 5 »
3. 3. 97 15 350 )) yy 2,5 25 5 ) )

3. 3. 97 16 , 350 » yy 2,5 25 5 n

3. 3. 97 17 350 » yy 2,5 24 5 V

3. 3. 97 18 350 yy yy 6,5 29 5 })

5. 3. 97 19 350 yy 6,5 25 6 yy

f>. 3. 97 20 350 » yy 6,5 23 6 n

5. 3. 97 21 350 yy )> 6,5 24 6 yy

5. 3. 97 22 350 yy n 6,5 25 6 yy

15. Neuere Zusammenselzung.

11. 5. 97 1 600 Origiiial Mit K. — 19 10 Ziindung

12. 5. 97 2 550 W )) — 14 10 keine Ziindung
12. 5. 97 3 550 ;; n — 11 10 »
12. 5. 97 4 550 n — 13 10
12. 5. 97 5 550 yy . — 13 10 Ziindung

12. 5. 97 6 500 » n — 15 10 keine Ziindung
12. 5. 97 7 500 n »

___ 15 10 Ziindung
12. 5. 97 8 450 n - n 14 10 keino Ziindung
14. 5. 97 9 450 yy u — 10 10 »
14. 5. 97 10 450 i) V — 10 10 n
14. 5. 97 U 450 yy n — 10 10 t)

14. 5. 97 12 450 n n — 13 10 n
11. 5. 97 13 600 yy )> 2,5 . 19 10 Ziindung

12. 5. 97 14 550 n 2,5 22 10 V
12. 5. 97 15 500 yy n 2,5 19 10 keino Ziindung
12. 5. 97 16 500 n u 2,5 17 10 n
12. 5. 97 • 17 500 n ;; 2,5 16 10 }f
12. 5. 97 18 500 u n 2,5 15 10 )>
12. 5. 97 19 500 t / n 2,5 15 10 w
10. 5. 97 20 600 n }> 6,5 13 12 »>
10. 5. 97 21 600 n j ) 6,5 13 12 »
10. 5. 97 22 600 yy » 6,5 20 12 Ziindung
10. 5. 97 23 500 yy )> 6,5 29 12 keine Zundemg
10. 5. 97 2*1 500 yy » 6,5 24 12 »
10. 5. 97 25 500 • n 6,5 25 12 Ziindung
11. 5. 97 • 26 450 n )) 6,5 13 12 keine Ziindung

11. 5. 97 27 450 )) » 6,5 18 12 V

11. 5. 97 28 450 V » 6,5 27 12 »

11. 5. 97 29 450 )) 6,5 24 12 »

11. 5. 97 30 450 » 6,5 25 12 »

Tabelle 6.

Yer suche mit West fa l i i .

19. 1. 97 1 • 600 Original

))

M it K. — 14 5 keine Z iin dung

19. 1. 97 2 600 ,, — 20 5 Z iin dung

23. 1. 97 3 550 Ji »
— 12 1 keine Z iin dung

23. 1. 97 4 550 f) n — 8 1 V

23. 1 97 5 550 n — 7 1 »

26. 1. 97 6 550
*

)) »
— 10 3 n

26. 1. 97 7 550 n » — 11 3 yy

11. 1. 97 8 600 n 2,5 25 3 yy

11. 1. 97 9 600 n 2,5 25 3 yy

11. 1. 97 10 600 ii
2,5 25 3 yy

14. 1. 97 11 600 11 n 2,5 19 3,5 yy

14. 1. 97 12 600 2,5 30 3,5 yy

18. 1. 97 13 500 , , 6,5 27 5 Z iin dung

9. 1. 97 14 450 , , 6,5 25 5 keine Z iindung

12. 2. 97 15 450 „ 6,5 26 6 yy

13. 2. 97 16 450 6,5 25 6 n

13. 2 97 17 450 ,, 6,5 25 6 yy

13. 2. 97 18 450 n ,, 6,5 26 6 yy

(Schlufs folgt.)



Eine Scliriimmaschine beim KoMenabbau.
Voin Ssterr. Borgingenieur Hans G u t i n a n n .

( l l io r z u  Tafel X X .)

Gelegentlich meiner Studieńreise in England habe 

ich auf ilcr Steinkohlcngrnbe von Popi' and Pearson an 

der Station Altofts bei Leeds eine Schramniaschine im 

Abbaubetriebe arbeiten selien, deren Resultate bei den 

dort gegcbenen Verhaltnisscn so vorzugliehe sind, dafs 

icli mit der YcrofTentlichung derselben den Fachgcnossen 

einen Dienst zu erwcisen glaube. Namentlich sclieint 

mir diese Maschine unter gewisseń unten weiter aus- 

gefiihrtcn Bedingungen fiir dic westfalischen Flotze 

geeignet zu sein.

Die Hauptaufgabe bei jedem Kohlenabbaubetrieb ist 

die llerstellung des Scbramcs, da das Ilereingewinnen 

und Wegschaffen der gehorig unterscKramten Kohlen- 

bank bei richtiger Abbaudisposition nur einen Bruchteil 

der ersten Arbeit ausmaehen darf. Es arbeitet demnach 

ein Abbaubetrieb um so billiger

1. je griifeer das Yerhaltnis dc8 hereingebrachten 

Kohlenkorpers zu der hierfiir aufgewcmleten Schram- 

flache ist und

2.je billiger diese Schramflache hergcstelltwerden kann.

In beiden Beziehungcn sclieint die in Rcde stehende

Schramniaschine sehr giinstig zu arbeiten.

Man hat das Studium derSchrammaschincnm. E. viel zu 

wenig gepflegt und hat im Kohlenbergbau die Schrani- 

arbeit teilweise durch einen Mehraufwand von Spreng- 

material ersetzen zu konnen geglaubt Die Erfahrung 

hat jedoch gelehrt —  abgeselien von der Gefahr, die 

die Schiefsarbeit in Kolilengruben mit sich bringt — 

dafe dadurch dic Gestehungskosten steigen; denn der 

Mehraufwand fiir Bohrlocher und Sprengmatcrial, das 

umstandliciie Nachreifsen der Stofse, der unsicliere und 

unregelmafeige Abbaustofs und cndlich der vorzeitige 

Druck in der Abbaufront verursachen ganz erhebliche 

Kosten.

Der Schrainbetricb ist demnach im Kohlenbergbau 

ganz besonders zu pilegen und nur die allmahlichc 

Vervollkonimnung desselben wird es moglich maclien, 

die Schiefsarbeit ohne pekuniiiren Verlust ganz zu 

unigehen.

Beschre ibung  der Schramniaschine.

Das eigentliche Schraniwerkzeug ist ein gleieh einer 

Kreissagc rotierendes Rad R von 2000 mm Durchmesser 

(siche Tafel), welches zwischen zwei plattenformigen 

Tragern P gelagert ist.

Hauptsache bei dieser Anordnung ist, dafe der 

untere plattenformige Triiger P, das Rad R und die 

obere Platte P zusammen nur die Dicke von etwa 

SO mm ausmaćhen und dafs sie an der Aufsenseitc des 

den AntriebmcchanismuK tragenden Wagens A befestigt 

sind, sodafe der Dreluingsmittelpunkt des Scliramrades R 

noch tief in den Schram hineingebracht wer.den kann

und infolgedessen eine Schramtiefe von genau 1700 mm 

erreiclit wird. Die an der Peripherie des Rades in 

Gruppen leicht auswcchsclbar befestigten Schramiiieifeel 

sind so gelbrmt, dafe sie eine Schramwcitc von 130 mm 

ergeben und da sie auch das Schrammchl austragen, 

so kann bei richtiger Fiihrung der Maschine cin Ver- 

klemmen des Scliramrades nicht eintreten.

Da die Schramnieifeel leicht um 180° verstellt werden 

konnen und die Maschine zum Umsteuern eingerichtet 

ist. so kann man mit derselben vor- und ruckwiirts 

schramen.

Der Antriebsmechanisinus in dem Wagen A besteht 

aus 2 Cylindern C, welche durch entsprechenden Kurbel- 

mechanismus die Welle w und das auf einem Ende 

derselben aufgekeilte Kegelrad r in Rotation versetzen.

Das Kegelrad r liegt knapp auf der oberen Ring- 

ilaclie des Scliramrades R und versetzt mit seinen Zahncn 

das Rad 11 in Rotation.

Der Apparat ISuft wahrend der Schramarbeit auf 

einer transportablen Bahn B , welche aus mehreren 

Teilen besteht, sodafs entsprechend dem Yorriicken der 

Maschine der liinterc Teil abgenommen und vorn an

gesetzt werden kann.

Die Bewegung der Maschine nach vorwiirts, bezw. 

der Eingriff des Scliramrades in die Kohle, wird dadurch 

bewirkt, dafs cinc kleine Seiltrommol T in Rotation 

vcrsetzt wird, auf der sich ein schwaches .Drahtseil s 

aufwickelt, das an einem festen Punktc vorwarts be

festigt wird und auf diese Weise die Maschine nacli 

yorwiirts, d. li. in der Schriimrichtung bewegt.

Die Tourenzahl der Trommel T mufs naturlich fiir 

sich regulierbar sein, wenn man in dem Schramc 

wecliselndc Widerstaridc zu erwarten hat.

Das rotierendc Schramrad hat jedoch nicht nur einen 

Widęrstand in der Schramnchtung zu uberwinden, 

sondern hat natiirlicherweise auch etwas Tendenz, aus 

dem Schrame herauszutreten, d. h. dic Schramniaschine 

allmahlich vom Schrame zu entfernen.

Dieser Tendenz wirken die doppelten Spurkranze 

der Laufradur entgegen, \yelche. die Bahnschienen auf 

beiden Seiten umfassen.

Man hat deshalb sein Augcnmcrk beim Schramen 

darauf zu richteri, dafs die Bahn genau in einer Gcraden 

und unverriiekbar vorgelegt wird.

Die Maschine wird mit komprimierter Luft betrieben. 

Dic Tourenzahl ist bei grofeer Geschwindigkeit der 

Cylindcrkolben etwa 30 und die AVirkungsweise der 

Meifscl ein Schaben mit kraftigem Druck.

Das Gewicht der Maschine betragt etwa 2 Tonnen 

=  2000 kg.

Da die Wagenbrcite 800 mm betragt und der Wagen 

ganz nahe am geradlinigen Abbaustofs gefiihrt werden 

kann, da ferner ein seitlicher Raum von 800 mm fiir 

die Bedienung der Maschine geniigt, so beansprucht
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dieselbe nur einen stempelfrcicn Raum vor oder langs 

dem Abbaustofse von etwa 1750 mm.

Zur Bedienung der Maschinc gehorcn drci Mann, 

von denen der erste dic Babn vorlogt, der z weil C das 

vom Sclirąmrade ausgeworfene Materiał unterhalb der 

Maschinc wcgschafft (was wohl aucli durcli entsprechende 

Einrichtungen an der Maschinc automątisch erfolgen 

kiinnte), und der dritte den Gang derselben leitet.

Verwendungsweise  und Lc istung.

Wic man iiberhaupt in England meist in flach 

fallendcn und rcgelmafsig gelagerten Flotzen mit langen 

Abbaustofsen (long walls) arbeitet, so yerwendet auch 

dic Pcarson Colliery Comp. bci Leeds diese Scliram- 

masebinen auf langen Abbaustofsen, da man in der 

Ersparung von Umstellungen viel Zeit zu gcwinncn und 

daher an Betriebskosten zu sparen vcrmeint.

In Figur 2 ist die Anwendung der Maschine auf 

einem 600 m langen Abbaustofs dargcstcllt.

Das Schrilmrad lafst man an der Ecke des vor- 

gerichtetcn Kohlenpfeilers in der Weise angreifen, dafs 

man dic Maschinc anfangs noch etwas in dic Strecke b 

Yorstcllt.

Mein Rciscgefahrte, Oberbcrgkommissar Dr. Toldt, 

und ich bcobachteten diese Maschinc auf benannter 

Grube am 10. Mai 1. J. wiihrend der Arbeit in einem

1,5 m miichtigcn Flotze, welchcs an der Solile ein zahes 

Zwisćbenmittcl fiihrtc, welchcs aber trotz seiner Zahigkcit 

zum Schram benutzt wurde.

Dic Maschinc wurde, wie beschrieben, von 3 Mann 

bedient nnd schritt in unserer Gcgenwart (klcine Pausen 

mit cingcrechnet) in je 15 Minutcn um 6 m, d. h. in 

cincr Stunde um 24 m vorwarts, wobei sic thatsachlich 

einen 1700 nim tiefen und etwa 130 mm weiten Schram 

herstclltc.

Die Durchsicht der Betriebsbucher ergab dagegen, dafs 

dic Schrammaschinc in 32 Schramschiehten a 7 Stunden 

nur 2506 m Schramliinge gcmacht hatte.

Es ycrhielt sich demnach dic solbst beobachtctc 

Lcistung zur faktischen Lcistung des ganzen Monates 

wie 2:1.

Aus dem mit der Mannschaft angckniipften Gcspriich 

wurde mir jedoch klar, dafs dieselbe das Bcstreben hat, 

dic Maschine nicht zu ilirer vollen Wirksamkeit kommen 

zu lassen, um ein hoheres Gcdingc zu erzielen. Gcschramt 

wird gewohnlich nur in der 7 stiindigen Friihschicht, 

wiihrend das Auskohlen und Abfordern der Kohle auch 

in der Nachmittagsschicht stattfindct.

Dio hinter der Schrammaschinc nachriickendc Hauer- 

partie, welchc auch hinter der Maschine das Aussprcitzen 

des Schrames zu besorgen hat, damit sich derselbe nielit 

vorzeitig vcrenge, gewinnt ohne Sćhicfsarbeit die durch 

den 1700 mm tiefen Sohlschram freigcmachtc Kohlcn- 

bank grofsstiickig mit Kcil- und Keilhauenarbeit herein.

Da die reine Kohlenmiichtigkeit in diesem Flotze

etwa 1 m bctriigt, so maclit die Maschine mit 1 qm 

Schramfliiche rund 1 t Kohle frei. Dic beobachtete 

Lcistung der Mascbinc betrug zwar 24 m X 1,7 m =  41 qm, 

aber wir wollen dieselbe der Sieherheit wegen nur mit 

30 qm pro Stunde annehmen und eine laktische Arbeitszcit 

von 7 Stunden, wie sie ungofiihr fiir dic wcstfalischen 

Yerhaltnissc anzunchmen ist, zu grundc legen. Dic 

Maschine wiirdc demnach pro Schicht 210 qm Sclinim- 

flaclie leisten, wobei 3 Mann 1 4,50 bcschaftigt 

waren. Es wurde mithin 1 qm maschinellc Schram- 

3 x 4 50
arbeit an Lohnen — jr—r— =  6,4 Pfg. kosten, d. h. cs 

aj Jl u

wurden dic Schriimlohne pro 1 t verhaucnc Kohle 6,4 Pfg. 

betragen. In dem geschilderlen Zwischcnmittei kiinnte 

jedoch ein Haucr mit Handbetricb kaum mclir ais 

2 ‘/a qm Schramflache in der Schicht herstellen. Demnach 

wiirdcn bci Handschramarbcit die Scliramlobne pro Tonne 

verbaucncr Kohle 1,80 d l., also 30mal soviel kosten.

Zu diesem kolossalcn Unterschiede kommt noch der 

wcitcrc Vortcil, dafs die Auskohlungsarbcit bei einem 

1,7 m tiefen Schram nicht vicl mehr Zeit in An- 

spruch nimmt, ais bci einem nur 1 m tiefen Schram, 

d. li., die Auskohlungsarbcit wird um so billiger, je 

tiefer der Schram ist.

Auf der in Rcde stehenden englischen Grube konnen 

dic Leute an Abbauorten, wo unter gleichen Verhalt- 

nissen mit der Hand gcschramt wird, bci einem doppelt 

so hohen Gcdingsatzc bci tuchtigor Arbeitsleistung nicht 

so vicl vcrdienen, ais wenn mit der Schrammaschinc 

gcarbeitet wird. Dieses Verhaltnis bietet jedoch noch 

keinen Mafsstab zur Beurteilung der Giite der Maschinc, 

da dic wirklich mit ilir erreichbarc Lcistung unter allen 

Uinstanden viel bober ist, ais der sich in der Praxis 

auf benannter Grube ergebende.

Bedingungen,  unter denen die beschricbene

Schrammasch ine verwcndct werden kann.

Ich erlaube mir zuerst dic Behauptuńg aufzustellen, 

dalś das Longwall-System (Strebbau mit breitem Blick) 

der Engliindcr nicht nachahmenswcrt, sondern einem 

iikonomischen Grubcnbetriebe abtraglieh ist, weil es fiir 

eine bestimmte grofsere Abbauleistung entweder eine selir 

lange Abbaufrontlange bedingen wiirde, oder aber einen 

verzettelten Abbaubetrieb zur Konsequenz bat, der eine 

Menge adjustierter Forderwege, eine teuere Wctter- 

fiihrung und eine intensivere Ucberwachung bedarf und 

nebenbei noch den Yollstiindigen Abbau verhindert. Ich 

wiirde cinc stufenformige Abbaufront rorschlagen, dic 

yielleicht aus etwa 40 m langen Abbaustofsen bestiinde. 

Es wiirde demnach die Maschine drci solcher Abbau- 

stiifee in cińer Schicht leicht abschramen.

Da cin Haucr bei dem in Rede stehenden Flotze 

bei einer vorhandenen Schriimtiefe- von 1,7 m ganz 

leicht inklusive Abforderung 5 Tonnen leistet, wobei das 

Yerhiiltnis der Haucr zu dcm der Sclilepper wie 3 : 2
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wiire, so wiirde man bei einer taglieben Schramlcistung 

von 200 qni =  200 t 40 Haucr und Schlcppcr, also

24 Ilaner fiir drei Stbfsc, mitbin 8 Haucr auf einen

Stofs beniitigen. Der 40 m lange Arbcitsstofs miifste 

demnaeh mit je vier Ilauern in %  Belegung betrieben 

werden. Der Effekt des 600 m langen englischen Abban- 

stofses wiirde demnacli bei Zerlegung desselben in

.PfiP. — \ 5 Stufen 15 mai so hocli werden und dadurch 
40

alle Nebenbetriebe verbilligen.

Bei Anwendung dieses Verfahrens wiirde der Ma-

schincnbetrieb schon moglich sein, wenn sich das Flotz

nur auf 40 m in der Schramrichtung rcgelmafsig verlia.lt. 

Die Handhabung der Masehine, sowie ihr Transport ist 

so beąuem, dafs dic Pausen, die fiir dic Ueberstellung 

derselben vcrlorcn gehen, nicht so sehr in die Wag- 

schale fallen.

lici strebbauartigen Betrieben, wo man von vornhercin 

keine Strecken treibt, gelangt man mit der Masehine zu 

den cinspringenden Winkeln x (Fig. 3), indem man das 

Schriimrad R nach vorwiirts setzt, wic cs unter Fig. 3 

angedoutet erscheint. Dic Masehine kann <auch fiir 

Mittel- und Firstenschrame eingcrichtet werden, indem 

man das Sctiramrad hocli legt, was auf der genannten 

englischen Grube bereits praktisch durchgcfiibrt ist.

Aufserdein ist sie nicht nur fiir ilachliegcndc Fliilze, 

sondern auch in steilen Fliigcln mit grofsem Vortcile 

verwendbar, weil dabei ihr Eigengewicht dic Kraft- 

wirkung nocb unterstiitzt.

Man kann deinnach iiber dic Verwendbarkeit dieser 

Masehine im Steinkoblenbergbau etwa folgendes Urteil 

ausspreclicn:

Die beschriebcne Masehine ist dann noch yerwcndbar, 

wenn bei normal bleibendcr, nicht unter einem Meter be- 

tragender Elotzmachtigkcit die Rcgclmafsigkc.it in der 

Schramrichtung auf etwa 40 m anhiilt, so dafs die Masehine 

wahrend dieses Weges ununterbroehen arbeiten kann 

und wenn ferner zwischen dem Arbeitsstofse und dcm 

nachriickcndcn alten Mann cin stempclfreier Raum von 

etwa 2 111 moglich ist.

Diese zwei Ilauptbedingungcn sind nun m. E. in 

Westfalen sehr oft vorhanden.

Da die Masehine in der in England fiir Sohlschramc 

angewendeten Art und Weise im ganzen eine llolie von 

600 mm einnimmt, so lassen sich yielleicht auch noch 

besonders steile Fiotze von unter einem Meter Mśichtig- 

keit mit derselben abschramcn.

Beziiglich der notwrendigen Betriebskraft bemerke ich, 

dafs ein Kompressor von ca. 600 mm Cylinderdurch- 

messer und 1000 mm Hub 6 Schrammaschinen mit 

Betriebsluft auf der erwahnten englischen Grube versieht.

C i l l i  (Steiermark), im Juni 1897.

Gcsehiiftsbericht des Yorstandes der Sektion 2 
der Knappscliaftsbcrufsgcuosscnscliaft zu Bochum 

fiir das Jalir 1896.
Aus dem kiirzlich crschienenen Berichte entnelimen wir 

folgendes:

Im Jalire 1896 sind in Betrieb gewesen:

B e z e ic h n n n g  der B e tr ie be

Z

Werke

ahl der 
durchschnittlich 
bescliaftigten 
yersicherten 

Personen

Kisenerzgruben . . . . . .  
Salzbcrgwerke.....................................

186 
' 20 

6

161 669 
1280 

332

zusammen 212 163 281

Im Jahre 1895 betrug dic 
Zahl der Werke . . . .  197

und die Zahl der durchschnittlich
versicherten Personen . . . . 156 415

letztere hat sieli demnacli verinehrt
u m ........................................... 6 866 =  4,39 pCt.
Im Jahre 1896 wurden neu in Betrieb genommen: 

9 Steinkohlen- und 1 Eisenstcingrubc;
lin Jahre 1896 wurden dauernd eingestellt:

3 Steinkohlen- und 2 Eisensteingruben.
Nach den §§. 54 und 55 des 2. Genossenschaflsstatuts 

waren im Jahre 1895 gegen Betriebsunfiillc auf Antrag 
versichert:

86 Betriebsbeamte mit einer anreebnungs-
fahigen Lohnsumme von 263 S34,20 Jt.

4 Srarksclieider mit einer anrechnungs-

faliigen Lohnsumme von 9 673,62 „ 

im ganzen 90 Personen mit einer anrechnungs-
fahigen Lolinsumme von 273 507,82 Jt.

Genossensehaftsmitglieder des Sektionsbezirks haben von 
der Bereclitigung des §. 57 a. a. O., sieli selbst gegen 
die Folgcn von Betriebsunfiillen zu versichern, keineii 
Gebraucli gemacht.

Die beitragspflichtige Lohnsumme, in der auch die 
anrcchnungsfiihige Lohnsumme der vorstehenden 90 Personen 
entiialten, betrug im Jalire 1896:

durchschnittlich 
im ganzen: auf 1 Yersicherten:

beim Steinkohlenbergbau 
„ Eisensteinbergban 
„ Salzbergbau

zusammen 
im Jahre 1895 

mitliin im Jahre 1896 mehr

172 372 066,02 Jt. 
1 124 650,43 

268 244,87

1 066,20 Jt. 
878,63 „ 
807,97 „

173 764 961,32 Jt. 
158 585 000,29 „

1 064,21 Jt. 
1013,87 „

15 179 961,03 Jt. 50,34 Jt.
— 9,57 pCt. =  4,97 pCt. 

Die Zahl der angemeldeten Unfiille betrug in den Monaten: 

Januar 1487 =  8,19 pCt. (1895: 1480 =  8,80 pCt.) 

1522 =  8,38 ,Februar

Miirz

April

Mai

Jun i

Ju li

August

1568 =  8,64 
1320 =  7,27 
1419 =  7,82 
1471 =  8,10 

1475 =  8,12 
1492 =  8,22 

September 1577 =  8,68 
Oktober 1599 =  8.81 

1540 =  8,48 
1686 =  9,29

November 
Dezember 

zusammen 18156

(c
(
(
(
(
c
(
(
( .
(

1460 =  8,69 
1433 =  8,52 
1285 =  7,64 
1469 =  8,74 

1299 =  7.73 
1366 =  8,13 
1354 =  8,05 
1375 =  8,18 
1453 =  8,64 

1401 =  8,33 
143S -  8,55

16813
es entfallen demnacli bei rund 300 Arbeitstagen im Jahre 

auf den Arbeitstag 60,52 (1895:. 56,04) Unfiille.
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Die Zahl der angemeldeten Unfalle betrug:

im ganzen: auf den Arbeitstag:

ii. 1886 . . . .  7 S84 26,28
„ 1887 . . . . .  8 475 (Steigerung 591 =  7,50 pCt. 28,25
„ 1888 . . . . 9 062 c » 587 =  6,93 „ 30,20
„ 1889 . . . .  9 360 ( , 298 ==: 3,29 „ 31,20
„ 1890 . . . . 10 804 ( ... 1444 =  15,43 „ 30,01
„ 1891 . . . . 13 632 c . 2828 == 26,18 „ 45,44
„ 1892 . . . . 13 895 c » 263 =  1,93 „ 40,32
„ 1893 . . . . 15 726 c « 1831 =  13,18 „ 52,42
„ 1894 . . . . 16 205 ( » . 497 =  2,95 „ 54,02
„ 1895 . . . . 16 813 c , 608 ==, 3,75 „ 56,04

„ 1896 . . . .  18 156 c , 1543 =  9,18 „ 60,52

Von den im Jahre 1896 angemeldeten Unfallen ereigneten sich am:

Montag . . 2907 Unfalle = 16,01 pCt. (1895: 2705 Unfalle =  16,09 pCt.)
Dienstag . . . 3128 „ = 17,23 ( „ 2925 =  17,40 „ )
Mittwoch . . . 2884 ■„ = 15,88 „ ( „ 2665 9) -  15,85 „ )
Donnerstag . . 2910 „ == 16,03 „ ' ( ,, 2737 )) =  10,28 „ )
Freitag . . 2995 „ = 10,50 „ C 2714 » -  16,14 „ )
Samstag . . 3044 „ = 16,76 „ ( ,, 2780 }> -  10,53 „ )
Sonntag . . 234 = 1,29 „ ( „ 212 = . 1,26 „ )
un bestimmt • • 54 ,  = 0,30 „ C „ 75 n =  0,45 „ )

zusammen 18 156 Unlalle. (1895: 16813 Unfalle.)

Es kamen 2 MasscnungUicke im Jahre 1896 vor u ml 
zwar am 19. Novcmber auf Zeche „General Bluincnthal^mit 
26Tolen, 3 schwer und 1 leicht Verletztcn; am 28. Dezember 
auf Zeche „Ludwig" mit 7 schwer und 6 leicht Verletzten.

Im ganzen kamen 40 Schlagwetter- bezw. Kohlenstaub- 
Explosibnen zur Anzeige, davon sind 35 Zechen betrofTen; 
es haben stattgefunden auf

30 Zechen je 1 Explosion,
5 „ „ 2 Explosionen.

Verletzt wurden:
in 22 Fallen je 1 Arbeiter,

» . 13 » 2 „
» 2 „ 3 ,,
„ 1 Falle 4

„ 1 » 5
,, 1 „ 30

Im ganzen sind durch die Explosionen 27 Personen
getiitet und 66 verletzt worden.

Yon den 2500 Unfiillen, fiir welche im Beriehtsjahre 

eine Entschiidigung festgesetzt wurde, ereigneten sich
405 •»= 16,2 pCt. iiber und 2095 =  83,8 pCt. unter Tage. 
Auf die Ycrschiedenen Zweige des Betriebes yerteilen sich
dieselben, wic folgt:

boi der Fiirdereinrichtung................................ 901
beim Abbau ........................... 407
bei den Vorrichtungsarbeiten...........................854
bei der Verladeeinriclitung.................................74
beim Maschinenbetrieb......................................27

auf der Kokerei . ...................................... ..... 34

beim Werkstatteubetrieb . . . . . . .  28
im K essc lhaus........................... ..... 18
auf der Bergehalde ........................................... 23
bei der Separation..................... ..... 24
beim Eisenbahnbelrieb........................... 18
im Pferdestall ......................................................  1
bei der Aufbereitung................................ 2
in der Kohlenwiische...................................... 15
in der W aschkaue...........................................  4
auf dcm Zechenp la tz ......................................22

in der Brikettfabrik ...........................................  9
bei der Ziegelei................................ ..... 5

beim Baubetrieb................................................. 11
im Stcinbruch......................................................  3
im Holzmagazin .................................................  3

beim Fuhrwerksbetrieb......................................  12
in der Lampenstube...........................................  3

im Magazin ......................................................  1
beim Forstbetrieb................................................. 1

Von den im Jahre, 1896 von einem entschadigungs- 
pflichtigen Unfalle betroffenen 2500 Personen befanden sich 
in einem LebcnSalter

von unter 16 Jahren 55 == 2,20 pCt.
17 bis 20 286 =  11,44 V

}) 20 30 yy 750 =  30,00 yy
V 30 40 700 =  28,00

- yy
40 yy 50 yy 468 =  18,72 yy

» 50 60 yy 195 =  7,80 yy
iiber 60 yy 46 =  1,84 yy
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Die Ilohe der gczahlten Unfallentschadigungen crgiebt sich aus nachstehender Ucbersiclit.

Łau-

fende

Nr.

Im Jahre 189G Im Yorjahre

Personen
Betrag

JL.
Personen

Betrag

JL. -3

1 Kosten des IleiWerfalirens................................................... 2 457 34 535 27 2 159 29148 94
o 9 725 2 040 92G 05 8 510 1 844 368 73

3 Beerdigungskosten............................................................ 407 29 153 90 424 30 329 89

4 1494 277 731 70 1411 256 607 12
5 Abtlndungen an Witwen im Falle der \Viederverheiratung . 11G 74 934 53 136 88 502 19
C 5 130 737 303 78 4 827 679 546 90

7 „ „ Ascendenten Oetotcter..................................... 1G9 31 772 47 155 30 195 95

8 „ die Eliefranen der in Krankenhausorn unter-
gebrachten Yerletzten..................................... 513 IG 003 80 534 16 030 81

9 1 371 30 417 40 1 373 30 978 05

10 21 749 59 14 666 66

11 Kur- und  Verpflegungskosten fiir Verletzte an Kranken-

897 193 816 94 910 175 601 . 64
12 21 24 147 54 8 9 320 08

zusammen 22 327 3 491 492 97 20 461 3191 296 96

also Inehr gegen das Vorjałir: 300 196,01 JL

Von den ani Sclilusse des Jahres vorlmuden gewcsenen 
8740 Verletzten bezichen 463 100 pCt. der Voilrente, 

1842 eine Ren te von '50— 95 pCt., 1823 eine Rente von 
30—45 pCt. und 4012 eine solche von unter 30 pCt. 
Auf jeden Verletzten entfallt hiernach im Durchschnitt eine 
Rente von 33,3 pCt. mit 238,68 Mark.

Auf 1000 versicherte Personen betrug die Zahl der 
Rentencmpfiingcr:

1894 1895 1896

Verlctzte . 47,79 54,41 59,56

Witwen . . . 8,39 9,02 9,15

28,73 30,86 31,45

Ascendenten 0,94 0,99 1,04

zusammen 85,85 95,28 101,20

Die Yerwaltungskosten setzen sich aus folgendei

a) die Kosten der Unfal 1 untersuchungen 
und Feststellung der Entschiidigungen

b) die Schiedsgerichtskosten . . . .
c) Unfallverhiitungskosten und Kosten 

der Fursorge innerhalb der ersten 
13 Wochen nach
dem Unfalle 75 808,14 JL.

— 56 842,50 „ ==

d) die allgemeinen Verwaltungskosten .

Zusammen

1896 
41 825.33 JL  
34 083,07 „

18 965,64 

133 203,46

trilgen zusammen:

1895 
46 691,17 JL.
28 734,11 „

demnach in 1896 
weniger: 4 865,84 JL. — 10,42 pCt.
mehr: 5 348,96 ,, =  18,62 „

9 671,83 

118 129,91

mehr:

mehr:

9 293,81 

15 073,55

=  96,09 „ 

=  12,76 „

228 077,50 JL

Die Verwaltung des Krankenhauses „Bergmannsheil“ 
berichtet u. a., dafs dic Entdeckung der Rontgenstrahlen 
alsbald nach ihrer Bekanntgabe im dortigen Krankenhause 
Verwendung zu diagnostiśchcn Zweckcn Verwendung gefunden 

habe und dafs, naclidem man sich zunaclist in provisorischcn 
Riiumcn cingearbeitet habe, nunmehr ein vollstiindiges 
Ilontgenkabinett eingerichtet sei.

Unfallverletztc wurden vor der 13. Woche 357, nach 
der 13. Woche 589 behandelt; fiir die ersteren betrug 
die Behandlungsdauer insgesamt 12 382 Tage, durchschnittlich 
also fiir den Mann 34,68 Tage, fiir dic letzteren insgesamt 
26 382 Tage, mithin durchschnittlich fiir den Mann 
44,79 Tage.

Ueber die Zahl der Operationen giebt die nachfolgende 
Tabelle Auskunft:

203 227,02 JL  mehr: 24 850,48 JL . =  12,23 pCt.

Die Ausgabe des Krankenhauses betrug

Bezeichnung
Gesamt-

zahl

Davon sind

geheilt
ge-

bessert
un-

gelieilt
ge-

storben

â  Kopf und Hals . . 375 346 6 — 23
b) Brust ................... 85 75 5 2 3
c) Baui-.h und Becken . 415 349 29 10 27
d) Obere Extremitaten . 251 233 13 1 4
e) Untere „ 402 342 48 3 9

1528 1345 101 16 66

im Jahre 1896 . 
Die Einnahme betrug im Jahre 1896

240 628,43 JL  
83 762,61 „

Ilicrnach betriigt der Zuschufs der Sektion 156 865,82 JL.

Neue Apparate zur magnetisehen Untersuchung 
yon Bohrltfchern.

In einer Anfangs des Jahres zu Oerebro in Schweden 
stattgehabten Versammlung des Vereins der Bergbaufreunde 
wurde ein Vortrag iiber den vorstehenden Gegensland 
gehalten, welchen wir nach Dinglers Pol. Journal Ileft 10 
d. J. hier wiedergeben.

Bereits seit langem hat man im schwedischen Bergbau 
die magnetisehen Beobaehtungen zur Auffindung von Erz- 
adern benutzt. Die Vervoilkommnung der Apparate und 

die erwciterte Kenntnis von der Bedeutung solcher 
Bcobaclitungen hat ihre Anwendung in letzter Zeit nocli 
weiter ausgedehnt. Jedoch konnte man dieselben bis vor 
kurzem nur in Schachten oder Strecken anstellen, um 
durch Messungen die Lage nahe dabei aufsetzender Erze 
mogliehst genau feslzustelien; die Durchfiihrung inagnetischer 
Beobaehtungen in BohrlOchcrn ist erst in neuerer Zeit 
durch die Konstruktion geeigneter Apparate moglich geworden.
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lngenieur P. A. Craelius in Smedjgebacken hat ein 
Instrument konstruiert, womit bereits solclie Beobachtungen 
ausgefiilirt werden. Das Instrument mufs natiirlich einen 
Durehmesser liaben, der gestattet, es in dem Bohrloch 
niederzusenken; letzteres ist etwa 85 mm weil und dem- 
entsprechend der Durehmesser des Instruments zu bestimmen. 
Schwierigkeiten bereiteten die Arretierung der Magiietnadel, 
nachdem das Instrument sich unten im Bohrloch befand, 
und die Feststellung, dafs es sich in der richtigen Lage 
belindet, wenn es in der gewunschten Teufe angelangt ist.

Zur Arretierung der Nadel bedient man aich eines bei 
hoherer Temperatur leichUlussigen Korpers, der beim Sinken 
derselben niclit zu schnell erstarrt. aufserdem aber so 
durchscheinend ist, dafs er die Ablesung gestattet.

Die ersten Yersuclie wurden im Sommcr 1894 aus- 
gefiihrt. Es gelang, eine Gelatinelosung herzustellen, indem 
man 3 g Gelatine in 100 g Wasser loste; sie genugte 
diesen Anforderungen. Wird die Losung samt dem Instrument 

auf'50® erwiirnit und darauf an eine Stelle mit nur 7® 
gebracht, so bleibt sie wlilirend 3 bis 4 Minuten vollig 
flUssig und erstarrt alsdann so weit, dafs die bewegliclien 

Teile im Instrument (Nadel und ein Pendel) ihre Lage 
auch dann nicht andetn, wenn das Instrument erschiittert 
oder umgewendet wird.

Das Instrument selbst bestelit aus einem in einem reclit- 
winkligcn Biigel befestigten drehbaren Bing, in dessen 
Centrum sich eine Magnetnadel in der Ebene des Uinges 
bewegen kann, und aus einem am Itahmen angebrachten 
Quadran(en mit Pendel zur Kontrollierung der Lage des 
Instruments, sobald dasselbe im Boluloch niedergelassen 
wurde; es wird nacli seiner Einstellung in einen mit der 
erwahnten FlUssigkeit gefulltcn Glascylinder eingeflihrt und 
iiń Bohrloch niedergelassen.

Mit diesem Instrument bestimmt man die Dcklination 
und, wie mit Tibergs Instrument, die senkrechte Intensitiit 

des lirzes. fis sind also zwei Beobachtungen, welche an 
jeder Stelle des Bohrloches gemacht werden.

Zu den Messungen sind verschiedene Geriite erforderlich: 
Slangen, die natiirlich nicht eiserne sein dlirfen, zum 
Niederlassen des Instruments im Bohrloch, ein Zeiger, 
welcher die Stellung der Stangen angiebt, ein gewohnliches 
Mefsinstrument zur Feststellung und Messung der Neigung 
des Bohrlochs und des Magnetometerbiigels, ein Einstellungs- 
instrument fiir den Nadelring, eine Blechfiasche fiir die 
Gelatinelosung. Wasserkessel, Stangenzirkel u. s. w.

Das Einstellungsinstrument besteht aus einem Stativ, 
welches eine rundę, in Grade geteilte Scheibe triigt, um 
deren Kante sich ein Arm mit zwei Dioptern bewegt. 
Auf der Scheibe ist ein drehbarer Haller angebracht, in 
welchem der Magnetometerbiigel zwecks Einstellung befestigt 
wird. Dieser Halter ist um eine Achse drehbar, die genau 
mit der der Magnetnadel zusammenfiillt.

Man mi Ist die Neigung des Bohrlochs, indem man das 
Instrument genau konform derselben mit Iliilfe des Einstellungs- 
instruments einstellt. Der Ring der Magnetnadel wird 
wagcrecht, der Pendelquadrant aber so eingestel.lt, dafs die 
Spitze des Pendels mit einem Punkt auf dem Umkreis 
des Quadranten zusammenfiillt. Das Instrument wird in 
den Glascylinder, welcher Gelatinelosung enthalt, ein- 

gesteckt und der Apparat in das Bohrloch eingeflihrt, in 
dem es 8 bis 10 Minuten belassen wird. Hierauf wird 
das Instrument aus dem Bohrloch genommen und das 
Pendel beobachtet; hatte das Instrument im Bohrloch die

richlige Lage eirigerommen, so wird der Deklinations- 
winkel abgelesen — war dies nicht der Fali, so ist die 
Observation zu wiederholen.

Alsdann wird das Instrument auf das Einstellungsstativ 

gegeben und so ged'eht, dafs es eine winkelrechte L'ige 
zu dem im Bohrloch beobachtelen magnetischen Meridian 
einuimmt und zum Ring der Magnetnadel senkrecht stelit. 
Hierauf wird es nochmals in den Glascylinder gebracht, 
unter Einhaltung der vorher angegebenen Yorsichtsmafs- 
regeln wieder in das Bohrloch eingeflihrt und nach 
erfolgter abermaliger Herausnalinie wird die senkrechte 
Intensitiit abgelesen.

Durch Aufzeichnung deren Wertes gewinnt man ein 
bestimmtes Urteil iiber die magnetischen Verhiiltnisse, gleich 
wertvoll mit den Observationen mittels des Tibergschen 
Inklinators, oder etwas wertvoller, ais wenn man ein Ort 
oder ein Absinken in der Richtung des Bohrlochs trieb 
und darin Kompafsbeobachtungen anstellte.

In einem Orte kann man allerdings auch die Ablenkung 
(Deyiation) der Magnetnadel mit dem Magnet beobachten, 
eine Untersuchung von grofsem Wert, welche hiiulig zu 
guten Erfolgen fiihrt; wiirde das Instrument in dieser 
Richtung vcrvollslandigl, so wiirde seine Brauchbarkeit 
bedeutend vergrofsert. Man darf unbestrilten zugeben, dafs 
das Kernbohren durch die M3glichkcit, in voistehend an- 
gegebener Weise im Bohrloch magnetische Beobachtungen 
anstellcn zu konnen, an Wert und Anwendbarkeit erheblich 
gewonnen hat.

Mineralogie und Geologie.
Die grofsen Kohlcnbeckon Wordamerikas sind 

bekanntlich folgende sieben: das anthrazitische, das appa- 
lachische, das des Nordens, das centrale, das westliche, 
das der Felsengebirge und das pacifische. Das iiufserste 
ostliche Aiithrazitvorkommen scheint gegen 500 Quadrat- 
meileu zu enlhalten und liegt zum grofsen Teil in Rhode 
Island. Im Nordosten Pennsylvaniens nehmen dreifache 
Anthrazitbassins eine Gesamtfliiche von 488 Quadratmeilen 
ein. Die Jahresproduktion in dieser Kohlensorte hat 
54 Millionen Tonnen im Wert von 85 687 078 Doli. 
erreicht. Die Zusammensetzung dieser Anthrazite ist fiir:

Feuchtig-
keit

flucht.
Stoffe

fester
C

Asche Schwcfel

Rhode Island -. . 8,3G 6,09 72,23 11,68 0,64
Massachusetts . . . 2,05 4,99 79,96 15,44 0,56
PennsyWanien . . . 2,98 3,38 87,13 5,86 0,65
Colorado . . . . 3,42 8,76 78,87 8,30 0,65

Das appalachische Kohlenbassin ist nach Ful ton das 
ausgedehntesle und vielleicht das reichste Vorkominen der 
ganzen Welt. Es bedeckt die Westabhiinge der Appalaclien 
und wendet sich dann gegen SO. Das Nordende liegt im 
NO. Pennsylvaniens und bcriilirt fast die Grenze des Staates 
Nebraska, wahrend das Slidende in Alabama liegt. Es 
hat eine Liinge von ungefahr 900 Meilen mit einer 
wechselnden Breite von 30 bis 180 Meilen. In scinem 
siidwestlichen Vorlauf iiberlagert es Teile vou Peunsylvanien, 
Ohio, Maryland, Yirginien, Westvirginien, Kentucky, 
Tenessee und Alabama. Diese Bassins gehiiren zu den eigent- 
lichen Steinkohlen; sie besitzen eine Gesamtmiichtigkeit, 

die von einigen hundert bis zu 3- und 4000 Fufs wechselt. 
Die Flotze Westvirginiens solleil die uiachtigsten ganz 
Nordamerikas sein; deren Starkę variiert zwischen einigen
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Zoll und iiber 10 Fufs. Das Yerhiiltnis der Kohle zu den 
Zwischcmnilteln wird gewohnlich wie 1 : 50 berechnet. 
Die niimliche Ausdehnung dieser Haupt-Bassins betragt 
64 315 Quadratmei!eu und die Zusammensetzung der Kohlen 
ist die nachstehende:

Wasser Bitumen G Asclie S

PennsyWanien (Ost) 1,73 28,39 67,03 6,59 OGG
„ (West) 1,70 39,15 46,66 10,52 1,97

Ohio . . . 1,58 41,86 51,44 5,12 2,64
Westvirginien (O.) . 1,52 19,81 72,71 5,20 0,76

» ( W ) . 1,52 37,86 53,37 6,03 1,22
Kentucky . 1,80 33,00 60,10 5,10 0,65
Tennessee . , , 1,50 32,51 59,33 5,82 0,84
Alabama . 1,65 32,48 60,15 4,82 0.90

Das Kohlenbecken Miehigans, im Centrum dieses Staates 

belegen, nimmt 6700 Quadratineilen ein; aber die Flotze 

treten verhaltnismafsig selwach und unregelmiifsig auf. In 

den Couutys Jackson und Shiawassee sind sie nur 2,5 bis

3,5 Fuls miiohtig. Die Produktion dieser Bassins ist auch 

nur eine beschrankte und nur auf den Lokalkonsum berechnet.

Das grofse Kohlenbassin des Centrums, das vierte, ent

halt die machtigsten bituininosen Lager Indianas, Illinois 

und des westlichen Kentuckybeckens und bedeckt ungefahr 

47 250 Quadratmiles. Die Haupteile dieser Bassins sind reich 

an bituininosen Bestandteilen; aber die Stiickkohle Indianas 

ist ein BrennstolT cigener Art, indem durch die Verbrennung 

ilire fliichtigen StolTe ausgetrieben werden, wiihrend sie die 

Normalstruktur der intakten Kohle beibehiilt. Die Kohlen 

von Illinois gelten ais nicht sehr geeignetes Koksmaterial, 

da der Kok seliwammig ist; aber fiir alle iibrigen Zwecke 

ist ihr Absatz auf allen Miirkten der Union ein 'ganz bc- 

deutender.

Wasser Bitum. C Asche S

„ (Stiickk.) . . .
Illinois . ...........................
K e n tu ck y ...........................

(niager) . . .

Das Bassin des West( 

Jow a, den siidostliclien

2,98
2,10
2,08
4,48
1,46

ins n i u 

W inkel

40,98
39,05
37,10
32,22

45,35

iint de 

von I

50,70
55,20
52,17
54,03
45,80

i siidli 

iebrask

3.46
2.90 
7,02
7.90 
6,63

chcn T 

a, den

1,88'
0,75
1,63
1,37
0,76

eil von 

nord-

westlichen yon Missouri und den Osten von Kansas ein, 
und den Osten des Indiancrgebiets durchziehend hat es seinen 

Hauptsitz im Centrum von Arkansas: Die innere Ebene des 
Kontiuents okkupierend, bedeckt dieses Bassin eine Flachę 
von 98 700 Quadraimiles. Neuerlich im Indianergebiet aus- 
gefiihrte Untersuchungen haben grofse Kohlenlager kennen 
gelehrt, die fur die Koksfabrikatioa ganz geeignet sind. 
Grofsartige Forderbetriebe finden in Jowa, Missouri und 
Kansas statt. Das Texasbassin gehort zufolge seiner geo- 
graphischen Lage dem Westen an. Nacli Dumble sind 
die Braunkohlen dieses Landes in der Qualitiit ungemcin 
yerschieden, sodafs man in deren W ahl iiufserst yorsichtig 
sein mufs. Dieselben enthalten 2,00— 10,32 pCt. Wasser, 

35,81— 76,35pCt. fluchtige Bestandteile, 11,53— 44,46 pCt. 
festen KohlenstofT, 1,45— 10.22 pCt. Asclie und 0,35 bis 
2,57 pCt. Schwefel.

Die kohlenfiihrenden Regiónen der Felsengebirge bilden 

einen Teil von Dakota, Montana, Idaho, W yom ing, Utah, 

Colorado und Neu-Mexico. Diese Bassins umfassen dieKohlen- 

absiitze an den Flanken der Rocky Mountains. Die aus- 

gcdcfintestćn, neuerlich in AngrilT genommenen Kohlenflotzs 

liegen am Ostabfall des Gebirges. Die Qualitiit der Kohlen

aber wechselt ganz bedeutend, indem sie dem Perm, der 

Jura-Trias, der Kreide und dem Tertiiir angehoren. Einige 

dieser Kohlensorten liefern guten Koks, aber die meisten 

eignen sich nicht zum Verkoken. Mehrere Flotze sind 

recht miichtig und sclititten eine ausgezeichnete Kesselkohle, 

die auch fiir metallurgische, industriclle und hiiusliche 

Zwecke sehr geeignet erscheint. Dieser Teil der Lager ist 

in der Untersuchung und Ausbeutung begritTen und zwar 

durch Regierungsorgane und Privatunternehmungen. Einige 

dieser Kolilen, die hauptsachlich Lignite sind, konnen zum 

Koken dienen, die meisten aber nicht, wie die folgenden 

Analysen darthun.

Wasser Bitumen C Asche S

Dacota . . . 3,12 23,08 59,27 13,87 0,66
n 11,53 44,06 35,74 8,67 0,72

Montana . . . 2,16 20,98 70,16 6,35 0,35
« 2,82 22,51 63,30 10,53 0,84

Idaho . . . . 11,43 39,52 38,26 9,45 1,34
Wyoming . . 8,10 34,70 51,65 5,55 —

Utah . . . . 6,00 39,75 47,65 6,05 0,55
Colorado . . 2,49 36,20 54,82 6,43 0,66

*7 0,95 29,82 56,41 12,82 0,41
Neumexiko . . 2,56 35,20 56,12 10,76 1,36

Das letzte, das pacifische Kohlenbassin enthalt eine 

Anzahl zerstreuter Lager, die in  den Staaten Washington. 

Oregon und Kalifornien liegen; 23 yerschieden miichlige 

Vorkommcn sind in Arbeit genommen und bestehen dureh- 

weg aus L ignit oder Braunkohle. Klirzlich aber hat man 

in Washington mehrere bituiniuose Flotze gefunden, deren 

Kohlen sich recht gut zur Kokerei eignen sollen. Auch 

im  O. desselben Landes hat man dergleićhen angetroffen. 

Aufserdem besitzen die Hauptyaritiiten grofsen industriellen 

und hauslichen Wert. Ilier ein paar Analysen:

Wass«*r Bitumen C Asclie S

W ashington . . 2 36 41,91 48,65 7,08 —
1,74 30,70 58,30 9.26 —

Oregon . . . 20,00 32,50 41,98 5,34 —
}) 1,53 38,33 44,94 10,71 4,49

K aliforn ien  . . 15,50 40,00 29,50 15,00 —
n 18,08 39,30 35,61 7j01 —

Die typischc Kokskohle von Remington in Pennsylvanicn 

enthalt 1,73 Wasser, 23,S9 Bitumen, 67,08 KohlenstofT,

6,69 Asche und 0,66 Schwefel, wahrend die beriihmle 

englische Durhamkohle nach F u l t o n  0,90 Wasser, 13,00 
fliichtigc StolTe, 80,80 festen C, 4,39 Asche und 0,91 
Schwefel enthalten soli. Diese englische Kohle m it ihrem 

geringen Bitumengehalt soli im Koksolen vollstiindig schmelzen 

und ein sehr gutes Produkt ergeben. Fulton bemerkt noch, 

dafs die Kohlen der Felsengebirge und der pacifischon 

Kiiste eine chemische Zusammensetzung besitzen, dic oft 

weit davon entfernt ist, um Koks zu liefern. In der einen 

Grube giebt es absolut gule Kokskohle, wiihrend das 

Produkt einer andern in keiner Weise dazu pafst. (Coli. 

Guardian.) T.

Gesetzgelmng imd Yerwaltung.
B e rg p o liz e iv e r o r d n u n g  des  O b e rb e rg a m ts  z u  

D o r tm u n d  iib e r  A n s c h a fF u n g  u n d  V e r w e n d u n g  von  

S ic h o rh o its s p re n g s to f ie n . Fiir diejenigen Bergwerke des 

Oberbergamtsbezirks D o r t m u n d ,  auf welchen das Schiefsen 

m it Schwarzpulver ganz oder teilweise bergpolizeilich ver- 

boten ist, w ird auf Grund der § § .  196 und 197 des A ll

gemeinen Berggesetzes vom 24. Ju n i 1865 in der Fassung 

des Gesetzes vom 24. Ju n i 1892 hierdurch yerordnet 

was folgt:

\
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§. 1. Sprengstoffe, die ais Sicherheitssprengstoffe in- 
bezug auf Schlagwettcr- oder Kohlenstaub-Entziindung an
gesehen und beim Bergwerksbetriebe verwendet werden 
sollen, diirfen von dcm Bergwerksbesitzer oder dessen Be- 
auftragten nur unter der Bedingung angescbafft werden, .dafs 
sie von dem Fabrikanten auf einem die Sprengstofflieferung 

begleilenden Scliein durcli die nachstchenden Angaben 

gekennzeichnct sind:

a. Namc des Sprengstolfs mit dem Zusatz „Sicbęrheits- 

Sprengstoff";
b. Jahreszahl und Nummer der gelieferten Kistc, in der 

der Sprengstoff verpackt ist;
c. Zusammensetzung des Sprengstoffs in Prozenten, wobei 

dessen Bestaiidteile bis auf 0,5 pCt. genau anzu- 
geben sind;

d.vName der Fabrik und der fiir die Bctriebsleitung der 
Fabiik verantwortlichcn Person.

§. 2. Die Bergbcliordc ist befugt, auf Kosten des 
Bergwerksbcsitzers durch ebemisebe Analyse crmitteln zu 
lassen, ob dic Zusammensetzung des auf dem Bergwerk 
yorhandenen Sicberbeitssprengstoirs von dem Fabrikantcn 
richtig angegeben ist.

§. 3. Falls sich aus den Angaben des Fabrikanten 
ergiebt, dafs dic Zusammensetzung eines Sicherbeitssprcng- 
stoffs geandert ist, oder falls cin neuer, bis dahin noch 
nicht erprobter Sichcrhcitssprcngstoff angescbafft wird, hat 
der Betriebsfiihrcr des Bergwcrks dies der BergbehOrdc 
anzuzeigen und nach dereń Anweisung dic Sichcrheit 
dieser Sprengstoffe in einer Versucbsstrecke erproben zu 
lassen.

Lctzteres bat auch dann zu geschehen, wenn die 
Kontrollanalyse ergeben bat, dafs die Zusammensetzung eines 
Sicherhcitssprcngstoffs von den Angaben des Fabrikanten 
abweicht.

§. 4. Ucbertretungen dieser Bergpolizeiverordnung werden 

gemafs §. 208 des Allgemeinen Berggcsetzes mit Gcldbufse 
bis zu 300 y i. bestraft, sofern nicht nach den allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen eine hiirtere Strafe verwirkt ist.

§. 5. Diese Bergpolizeivcrordnung tritt am 1. Januar 
1898 in Kraft.

Dortmund, den 17. Mai 1897.

Konigliches Oberbcrgamt.

Taglichsbeck.

E rlafs d es M in isters fiir  H a n d el u n d  G ewerbe 
vom  14. Jan u ar 1897, b etreffen d  d ie  E rrich tu ng  
von G ask on d en sa tion san lagen  in  V erb in d u n g  m it  
K ok ereien  am  G ew in n u n gsorte  d es M aterials.
Bei AusfQhrung meines Erlasses vom 1. Juli 1895,?) 
betr. die Errichtung von Gaskondensationsanlagen in Ver- 
bindung mit Kokereien am Gewinnungsorte des Materials, 
sind Zwcifel dariiber hervorgetreten, inwiewcit solohe Ver- 

dicbtungsanstalten ais „chemische Fabriken" im Sinne des 
§. 16 der Gewerbeordnung anzusehen sind und daher der 
Gcnehmigung durch den Bezirksausschufs unterliegen. Ich 
bemerke in dieser Beziehung zur Erganzung jenes Erlasses 
noch folgendes:

Die in Yerbindung mit Kokereien errichteten Gasver- 
dicbtungsanstalten bezwecken

I. die Gewinnung

a. der aus den (Koks) Gasen lcdiglich durcli Wasser-

*) Abgedruckt in der Zeitschrift fiir Bergrecht Bd. 37. S. 63.

abkUhlung gewinnbarcn Stoffe, niimlich 1. des Theers 
und 2. des Thecrwasscrs, sowie zuweilen auch

b. des Benzols duicb Wasclien der enttlieerten Gase mit 

Sehweiolen;
II. Die Dcstillation und Verarbeitung 1. des Theers,

2, des Theerwasscrs.
Von diesen Anstalten sind die unter Zifler l a l  und 2 

aufgefiihrtcn, worin die aus den Koksofen stammenden 
Gase verdichtet werden, keinc chcmischen Fabriken, da 
sie nur die Ueberfuhrung der in den Gasen cnthaltcncn 
Stoffe in einen anderen Aggregatzustand bewirken. Uebrigens 
gehoren sic auch nicht zu den „Anlagen zur Dcstillation 
oder zur Verarbeitung von Theer und von Theerwasser", 
da in ihnen der Theer und das Thccrwasscr, die Ausgangs- 
stolle solcher Anlagcn, erst gewonnen werden. Diese Ver- 
dichtungsanstalten sind vielmehr ein Bestandtcil der „Anlagen 
zur Bereitung von Steinkohlęnthcer und Koks". Sie unter
liegen daher, sofern sie am Gewinnungsorte des Materials 
errichlet werden, der gewerbcpolizeilichen Gcnehmigung 
gemiifs § . 1 6  der Gewerbeordnung iiberhaupt nicht.

Der gleichen Beurteilung unterliegen — im Gegcnsatz 
zu solchen Benzolfabriken, wo das Benzol durch Dcstillation 
von Theer gewonnen wird — die vorstehend bei I b 

erwiihnlen Anlagen.
Auch die unter Ziffer II 1 aufgefiihrten Anlagen 

zur Dcstillation des Theers kijnnen im allgemeinen 
nicht ais chemische Fabriken im Sinne des § 16. der 
Gewerbeordnung angesehen werden, da, von Ausnahmen 
abgcsehcn, bei der Yerdichtung der Gase kcine chemische 
Umsetzung stattfindet. Sie stellen sieli vielmehr zumeist 
ais „Anlagen zur Dcstillation oder zur Verarbeitung 
von Theer" dar, dereń Genehmigung durch die Verordnung 
von 11. Mai 1895 (Ges. - Samml. S. 277) den Kreis- 
(Stadt-) aussebussen (Magistraten) iibertragen ist. Nur in 
seltenen Fiillen werden die im Theer im allgemeinen ais 
fertig gebildet anzunehmenden und durcli die fraktionierle 
Dcstillation gewonnenen Bestaiidteile durch Anwendung von 
Sauren oder Alkalien einer chcmischen Umwandlung unter- 
worfen. Dann konnen die Theerdestillationen aus dem 
Rahmen der „Anlagen zur Dcstillation oder Yerarbeitung 
von Theer" im gewohnlichen Sinne des Wortes und somit 
auch im Sinne des § .16  der Gewerbeordnung heraustreten 
und zu „chemischen Fabriken" werden. Sie unterliegen 
dann der Genehmigung durch den Bezirksausschufs. Ob 
diese Grenze iiberschritten ist oder nicht, lafst sich nur im 
Einzelfallc unter WUrdigung der Einzelheiten des Verfahrens 
entschciden. (Vcrgl. Nr. 36 Ziffer 10 der Technischen 
Anleitung zur Wahmehmung der den Kreis-(Stadt-) aus- 

schiissen (Magistraten) durcli §. 109 des Zustiindigkeits- 
gesetzes iibertragenen Zustiindigkeiten.)

In den Theerwasserdcstillationsanstalten endlich (vergl. 
oben II 2) flndcn allerdings sowohl bei der Destillation 

des Gaswassers wie bei der Auffangung des Ammoniakgases 
chemische Umsetzungen statt. Das Gaswasser enthiilt alles 
oder fast alles Ammotiiak in Form vou Salzen, die zum 
Teil zum Zwecke der Destillation durch Kalk zersetzt 
werden, wiihrend das dabei entweiehende Ammoniakgas 
meistens in Sauren (Sehwefelsaure, Salzsiiure), manchmal 
zur Gewinnung von Salmiakgeist auch in Wasser aufgefangen 
wird. Wenn trotz der sonach vorkommenden chemischen 
Umsetzungen der § .16  der Gewerbeordnung nach der durch 

die Bekanntmacliungen des Reichskanzlers vom 21. Jan. 
und 24. April 1885 (Reichs - Gesetzbl. S. 8 u. 92) be-
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wirkten Ergiinzung des Verzeichnisscs der genehmigungs- 
pflichtigen Anlagen neben den „chemisclien Fabriken aller 
Artff „die Anlagen zur Destillation oder zur Verarbeitung 
von Theerwasser" besonders auffiihrt, so folgt hieraus, dafs 
dic erwiihnten chemiscben Umsetzungen die Zugchorigkcit 
dieser Gasverdichtungsanstalten zu den chemischen Fabriken 
im Sinne des §. 16 der Gewerbeordnung niclit begriinden 

soilen.

Hiernach werden die Bczirksausschiissc nur bei den 
iiber den Ralimen der „Anlagen zur Destillation oder zur 
Vcrarbeitung von Theer" hinausgehenden Gasvcrdichtungs- 
anstalten der Thcerdestillation, im iibrigen aber die Kreis- 
(Stadt-) ausschiisse (Magistrate) zur Ertcilung der gewerbc- 
polizeilichen Genehmigung, soweit eine solehe crforderlich 

ist, zustiindig sein.

Zu diesem Erlasse ist in der Zeitschrift fiir Bergrecht 
1897 Ileft 3 bemerkt: Hiernach werden in der Mehrzahl
'der Falle, in welchen der Genehmigung der allgemeincn 
Yerwaltungsbehorden unterliegende Gaskondensationsanlagen 
in Vcrbindung mit Kokereien ani Gewinnungsorte des 
Materials errichtet werden, niclit die Bezirksausschussc, 
sondern die Kreis-(Sladt-J ausscliUsse (Magistrate) zur Er
teilung der Genehmigung zustandig sein. Da andererscits 
fiir die Kokereien selbst, wclclie ara Gewinnungsorte des 
Materials errichtet werden soilen, die Bergrevierbcamten 
nach den Vorschrifteu des Allgemeinen Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 zustandig sind, so tritt bei Errichtung der 
in Rcdc stehenden Gaskondensationsanlagen der wenig er- 
wiinschte Zustand ein. dafs iiber die Zuliissigkeit solcher 

eine betriebliche Einheit darstellender Anlagen verschiedene 
Behorden zu entscheidcn haben. Um die hiermit ver- 
knlipften Unzutriigliclikeiten mogliclist zu vermeidcn, war 
bereits durcli den oben angezogenen Erlafs vom 1. Juli 
1895 cin vorgiingiges Einvernehmen des Bezirksausscliusses 

und des Bergrevierbeamten empfohlen. Aus dęmselben 
Grunde ist nunmehr auch bei Zufertigung des obigen Er- 
lasses vom 14. Januar 1897 an die Regierungs-Prasidcnlen 
und die Oberbergatnter empfohlen worden, dafs fortan auch 
zwischen den Kreis- (Stadt-)ausschUsscn (Magistraten) 
und den Revierbeamtcn „vor der iiber die Zuliissigkeit der 
Anlagen von beiden je nach ihrer ZustSndigkeit zu treflenden 
Entscheidung ein Benehmen iiber die dem Unleriiehmer 
aufzuerlegenden gleichartigcn Bedingungen stattfinde".

Ausstellungs- und Unterriclitswesen.
D as S tu d ienjah r 1897/98 dor k . k . B ergak ad em ie  

zu  Pribram  in  B oh m en . Die Aufnahme neu ein- 
tretender Horer (Immatrikulation) so wie die Einschrcibung 
bereits iinmatrikulierter Horcr erfolgt vom 8. bis 12. Oktober; 
nacli diesem Termine kann dic Aufnahme nur noch iiber 
besondere Bewilligung des Ackerbau-Ministeriums stattfinden.

An der Bergakademie besteht nunmehr a) eine allgemeine 
Abteilung fiir jene Wissenscliaften, welche die Grundlagc 
der Fachstudien bilden; b) eine Fachschulc fiir Bergwescn;
c) eine Fachschule fiir Huttenwesen.

Der Unterricht umfafst folgende Fiicher: Hbhcre Matlic- 
matik, Teclinische Mechanik, Darstellende Geometrie, 
Praktischc Geometrie, Allgemeine •Maschinenbaukunde, 
Mineralogie, Geologie, Paliiontologie, Physik, Allgemeine 
Chemie, Metallurgischc Chemie,. Analytischc Chemie und 
Probierkunde, Bcrgbaukunde, Lagcrslattenlehre, Aufbereitungs- 
lelire, Markscheidekunde, Bergmaschinenbaukunde, Eisen- 
liiittenknnde, Huttcnkunde der iibrigen Metalle, Sudhiitten- 
kunde, Huttcmnaschinenbaukunde, Encyklopiidie der Bergbau- 
kunde, Encyklopiidie der Huttcnkunde, Encyklopiidie der 
Baukunde, Encyklopiidie der Forstkunde, Bergrecht, Vertrags- 
und Wechselrecht, Buchhaltung, Volkswirtschaftslehre, Ver- 
sicherungs-Mathematik, Ersle Hillfeleistung bei UnglUcksfiillcn.

An die Vortriige reihen sieli Uebungen und Eskursioncn. 
Nach Schlufs der Vortriige werden zur wciteren Ausbildung 
in einzelnen Fachem Unterriclitsreisen Yorgenommen.

Zur Erprobung der an der Bergakademie erlangten 
Fachbildung konnen sich die ordentlicheh Ilorer jeder Fach
schulc einer Staatspriifung unterziehen. Sie erhalten dariiber 
Zeugnisse, welche den Erfolg der Priifung ausweisen. 
Aus jenen Lehrfacliern. welche nicht Gegenstand der 
kommissionellen Staatspriifung sind, konnen die ordentliclien 
Horer Fortgangspriifungcn ablegen. Sie erhalten hieriiber 
Fortgangszeugnisse, welche die Bestiitigung des Kollegien- 
besuches. des Vcrlialtens und des Studienerfolges enthalten. 
Die ordentliclien Horer, welche eine oder beide Fachschulen 
absolviert haben, konnen Absolutoricn ansprechen, welche 
dic Bestiitigung des Kollegienbesuchcs und des Yerhaltens 
enthalten. Alle Prlifungen sind bfTentlicli. Die naheren 
Bestimmungen werden vom Ackerbauininister in einer 
Priifungsordnung getrolTen. Aufscrordcntlichc Horer konnen 
olTentliche Zeugnisse nur iiber das Verlialtcn und den 
Kollcgienbesuch erlangen.

Yolksivirtschaft und Statistik.
S y stem a tisch e  Z u sa m m en ste llu n g  der im  Jahre 1896 im  O berbergam tsbezirke H a lle  b eim  B ergw erk s-

b etrieb e vorgek om m en en  to d lic h e n  V eru n g lu ck u n g en .
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A. Steinkohlenbergbau.....................

B. Braunkohlenbergbau . . . .

C. Erzbergbau . . . . . . .

D. Andere Mineralgewinnungen .

41
im  D urchschn itt 
au f 1000 Arbeiter

25 826
im  Durchschn itt 

au f 1000 Arbeiter

13 601
im  Durchschnitt 
au f 1000 Arbeiter

3 702
im  Durchschnitt 
au f 1000 Arbeiter

—

1

24,390
14

0,542
10

0,735
3

0,810

.1

0,270

6

0,232

2

0,540

2

0,077

1

0,270

4

0,155

1

0,270

3

0,116
1

0,074

—

1

13 j 1

0,503 0,039 
i  ! -

0,074 -  

1 -

0,270 -

1

24,390
43

1,665
12

0,882
9

2,431

Hauptsumme: 43170 — 28 1 8 3 — 5 4 — 15 1 65

auf 1000 Arbeiter — 0,649 0,023 0,185 0,069 — 0,116 0,093 — 0,347 0,023 1,506
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W c s tfa lis c lio  S te in k o h le n , K o k s  u n d  B r ik e t ts  in  

H a m b u r g ,  A l t o n a ,  H a r b u r g  e tc . (M itgcteilt durch 

Anton Glinllier in Hamburg.) Dic Mengen westfalisclier 

Steinkohlen, Koks und - Briketts, welche wiihrend des 

Monats Ju n i 1897 (1896) im hiesigen Verbrauchsgebiet 

laut amtlicher Bckanntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen 4 1000 kg

1897 1896
In  Ham burg P l a t z ........................................... 75 492,5 71 805
Durchgangsversand nacli Altona-Kieler Balin 35 591 30 557

„  „ L iibeck-Hamb. ,, 7 871,5 7 295,5
„ „ Ilerlin-Ham b. „ 4 050 3 454

Insgesamt 123 005 113111,5
Durchgangsversand au f der Oberelbe nach

B e r lin ................................................................... 15 360 10 022,5
Zur Ausfuhr wurden verladen . . . . 622,5 5 669,5

P r o d u k t io n  d e r  d e u ts c h e n  H o c h o fe n w e rk e  im  

M a i 1897. (Nach M itt. d. Vereins dcutscher Eisen- und 

Slahl-Industrieller.)

B e z i r k .

W
e
rk

e
(F

ir
m

e
n
). Produktion 

im Mai 
1897. 

t

Puddcl-

Rolieisen

und

Spiegeleisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

S ch les ien ...........................................
Konigreich S a c h s e n .....................
Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Łothringen u. Luxemburg 

Puddelroheisen Summa 
im April 1897 

im Mai 1896

16

25
10

1
1
9

29 635

44 414
32 818

480 
2 420 

31922

62
62
64

141 689 
140 823 
144 474

Bcssemer-

Roheisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 

Bessemer Roheisen Summa 
im April 1897 
im Mai. 1896

4

2
1
1
1

37 316

2 643
3 492 
5 190 
1 410

9
9
9

50 051
44 992

45 123

Thomas-

Roheisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen- 
N assa u ..........................................

Hannoirer und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thflringen 
Saarbezirk, Lotliringęn u. Luxemburg 

Thomas-Roheisen Summa 
im April 1897 

im Mai 1896

13

5
3
1
1

14

111337

4 038 
13 682 
17 484 
4 080 

142 322

37
34
37

292 943 
285 541 
268 953

Giefśerei- 

Roheisen 

u. Gufswaren 

1. Schmelzung

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

Hannoyer und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Łothringen u. Luiemburg 

Gieiśerei-Roheisen Summa 
im April 1897 

im Mai 1896

U

4
5 
2 
2
6

45 090

13 192 
4183 
4 522 
2 308 

25 635

30
30
28

94 930 
88 987 
85 642

Z u s a m me n s t e l l u n g .
Puddelroheisen und Spiegeleisen................................
Bessemer-Roheisen . .................................................
Thomas-Roheisen..................... ..... ...............................
Gie&erei-Roheisen...........................................................

141 689 
50 051 

292 943 
94 930

Produktion im Mai 1897 ......................................... t 579 613
Produktion im April 1897 ...................................... t 560 343
Produktion im Mai 1896 ......................................... t 544 192
Produktion vom 1. Januar bis 31. M ai 1897 . . t 2 799 512
Produktion vom  1. Januar bis 31. M ai 1896 . . t 2 580 674

G e s a m te is e n p r o d u k t io n  im  D e u ts c h e n  R e ic h e . 

(Nach Mitt. d. Yereins Deutscher Eisen- u. Stahlindustriellcr.)

1897 P
u
d
d
e
l

ro
h
e
is

e
n

B
e
ss

e
m

e
r-

ro
h
e
is

e
n

T
b
o
m

a
s-

ro
h
e
is

e
n

G
ie

fs
e
re

i-

ro
h
e
is

e
n

Z
u
s
a
m

m
e
n

I n T o n n e n

Januar . . 136 495 47 481 295 047 85 341 564 364
Februar . . 129 682 39 951 267 756 82 570 519 959

140 913 47 403 298 243 88 614 575 233
140 823 44 992 285 541 88 987 560 343

Mai . . . 141 689 50 051 292 943 94 930 579 613

Jan. bis Mai 1897 689 602 229 93811439 530 440 442 2799 512

u n u 1896 715 427 202 016 .1310 954 368 070 2596 473

>» i » 1895 667 245 190 801 1142 676 364 750 2365 472

Ganzes Jahr 1896 1689 200 515 352 3252 765 903 665 6360 982

n 11 1895 1524 334 444 495 2898476 921 493 5788 798

Terkehrswcseu.
W a g e n g e s te l lu n g  im  R u h r k o h le n r e v ie r  fiir die 

Zeit vom 1. bis 15. Ju n i 1897 nacli Wagen zu 10 t.

D atum

Es sind 

Terlangt ) gestellt

D ie  Z u fu h r  nach den 

Rhein liafen be trug :

M onat Tag

im  Essener 

und

E lberfe lder Bezirke

aus dem 

Bezirk
nach

W agen 

zu 10 t

J u n i 1. 12 064 12 064 Essen Ruhrort 16 532

n 2. 12 381 12 344 )) Duisburg 7 301

n 3. 12 746 12734 n Hochfeld 2 918

n 4. 13 091 13 047
5. 12 922 12 910 Elberfeld Ruhrort 202

n 6. 768 713 » Duisburg 7

» 7. 1031 965 n Hochfeld —

n 8. 11832 11 796 Z usam m en : 26 960
n 9. 12 316 12 316

n 10. 12 720 12 720

i) 11. 12 997 12 997

n 12. 13 219 13 213

n 13. 918 908

n 14. 12 795 12 770

n 15. 12 852 12 852

Zusam m en: 154 652 154 349
D urchschn ittl.: 12 888 12 862
Yerba ltn iszab l: 12 421

K o h le n -  u n d  K o k sv e rs a n d . D ie Zechen und Kokereien 

des Ituhrreviers haben vom 1. bis 16. J u n i 1897 i n 12 
Arbeitstagen 154 349 und auf den Arbeitstag durchsclinittlicli

12 862 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen und Koks 

beladen und auf der Eisenbalin zur Yersendung gebracht, 

gegen 149 020 und. auf den Arbeitstag 11 922 D.-W . in 

derselben Zeit des Vorjahres bei 1 2 ‘/2 Arbeitstagen. Es 

wurden demnach in der ersten Iliilfte vom Monat Ju n i des 

laufenden Jahres auf den Arbeitstag 940 und im  ganzen 

5329 D.-W. oder 3,6 pCt. mehr gefordert und yersandt, 

ais vom 1. bis 16. J u n i 1896. Im  Saarrevier stellt sich 

der Versand an Kohlen und Koks auf der Eisenbalin: 

vom 1. bis 16. Ju n i 1897 auf 24 569 gegen 23 303 D.-Wr.

in Oberschlesien auf . . .  51 424 „ 51 326 „
und in den drei Bezirken

zusammen a u f ................  230 342 ,, 223 649 ..
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und betriigt mithin:
im Saarrevier................ ... 1 266 D.-W.
in Oberschlesien.............  98 „
und in den drei Bezirken

zusammen...................  6 693 „ oder 3,0 pCt.
mehr ais vom 1. bis 16. Juni 1896.

K oh len b ow ogu n g  in  d em  H uhrortor H afen .

A. Kohlen-An fuhr.

auf der 
Eisenbahn 
Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

„ 1896 . . . . .  
Vom j .  Jan. bis Mai 1897 

* i- „ „ » 1896

B. K o

411 392,50 
318 472,99 

1 644 793,00 
1 577 228,04

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

411 392,50 
318 472,99 

1 644 793,00 
1 577 228,04

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln Dusseldorf 
und oberhalb und oberhalb 

Tonnen Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Mai 1897 
„ „ 1896 

V. 1. Jan. bis 
Mai 1897 

Kntsp. Yorjahr

269 551,85 
224 885,35

954 899,20 
997 488,05

3 820,20 

2 576,80

10 697,15 
12 138,40

365,00

690,75

423,20

4 597,75 
4 319,50

22 385,65 
18117,70

Noch: B. Kohle n-Ab fu lir.

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Ilolland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Mai 1897 

„ „ 1896 
V 1 Jan. bis 
Mai 1897 

Entsp. Yorjahr

2 928,25 
1 685,05

10 732,20 
7 662,35

105 326,30 
78 236,35

437 403,54 

432 239,10

28 018,35 

26 245,75

131 576,95 
122 205,65

414 242,70 
338 313,80

1568 385,45 
1 590 274,45

B ohm ons B rau n k oh len -Z u fu h r a u f  d em  W a sse r - 
w ege .

Im Monat Mai: 1897

t

1896

t

Fiir Magdeburg S l a d t ................................ 54 177 60 747

}) Saale-Gebiet ........................................... 3 019 3 610

}) Elbe-Gebiet unterhalb Magdeburg 30 129 45 851
n Elbe-Gebiet oberhalb Magdeburg bis 

W itte nbe rg ........................................... 30 743 28815

n Havel- und Ihlegebiet zwischen Elbe 
und P o t s d a m ..................................... 70 123 42 721

» Berlin S ta d t........................................... 2 495 3 280

n Potsdam S t a d t ..................................... 5 373 4 750

n Oestlich Berlin bis zur OdermOndung 1909 8 504

Februar
197 968 

16 686
198258

Marz 161 576 206 720
April 195 763 277 713

571 993 682 691

B etr ieb sergeb n isse  der d eu tsch en  E isen bah nen .
a) Preufsische Staatsbahncn:

Betriebs-

Lange

km

E i n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepackyerkelir

Aus dem 
Guterverkehr

Aus sonstigen 

Quellen 

JL.

Gesamt-Einnahme

uberhaupt

JL.

auf 
1 km 

J l.

iiberhanpt

J l.

auf 
1 km

JL.

uberhaupt

JL.

auf 1 km 

JL.

Mai 1897 .....................................................

gegen Mai 1896 1
° | weniger......................
Voni 1. April bis Ende Mai 1897 . .

Gegen die entspr. Zeit 1896 j  ™gj|*ge’r '

28945,92
628,53'

25 204 000

3 691 000 
51 433 000

1 756 000

893

152
1826

98

59 410 000 
3 581 000

117 709 000 
6 324 000

2 063 
83

4 093 
140

5 588 000 
277 000

11239 000 
550 000

90 202 000 
167 000

180 381 000 
5 118 000

3 121

61 
6 250 

51

b) Samtliche deutschen Staats- und Privatbahnen, einschliefslich der preufsischen, mit Ausnahme der bayerischcn Bahnen.

E i n n a h m e n .

Betriebs-

Lange

Aus Perśonen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Giiterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-Einnahme

uberhaupt
auf 

1 km
uberhaupt

auf 
1 km

Quellen uberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.

Mai 1897 .....................................................

gagen Mai 1896 1 meh5 ...........................
| weniger......................

a. Yom 1. April bis 31. Mai 1897 (bei den 
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen die entspr. Zeit 1896 j ^*^jge’r ’

b. Y . 1. Januar bis Ende Mai 1897 (bei 
Bahnen mit Betriebsjahr Tom 1. Januar) *)

Gegen die entspr. Zeit 1896 | ’

40 666,81 
828,42

33 916 327 

4 986 468 

57 923 227 

1 767 439 

22 281 286 

11681

852 

144 

1712 

90 

3 776 

31

76 289 412 
4 281 053

130 536 443 
6 401 441

51 405 076 
2 881 799

1883
68

3 788 
104

8 579 
407

7 320 558 
431 865

12 412 572 
618252

5 416 898 
463 219

117 526 297

273 550

200 872242 
5 252254

79 103 260 
3 333 337

2 893

66

5 813 
24

13 191 
453

*) Zu diesen gehóren u. a. die sachsischen und badischen Staatseisenbalmen, die Main-Neckarbahn, die Dortmund-Gronau- 
Enscheder und die Hessische Ludwlgseisenbahn.
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Yereine und ycrsammliiugcii.
General versammlung des Vereins fiir die berg- 

baulichen Interessen im  Oberbergamtsbezirk Dort

mund. Die dicsjiihrige ordentliche General versammlung 
fand nm 28. Juni d. J. im Hotel „Berliner Hof“ zu Essen 
statt. Sic wurde von dem Vorsitzenden Herrn Geh. Finanz- 
rat Jeneke mil einer Begriifsung der zahlreich eischienenen 
Giiste ero(Tnet. Im Anschlufs daran fiihrte der Vorsitzende 
aus, dafs die Versammlung unter besonders giinstigen Ver- 
haltnissen tage, indem infolge langjaliriger friedlicher Ent
wicklung und dank einer weisen und voisorglichen llandels- 
politik auf fast allen industriellcn Gebictcn ein grofser 
Aufscliwung eingetreten sei, der ais um so erfreulicher und 
gesunder bezeichnet werden miisse, ais cr in einer be- 
deutenden Zunahme des inlandischen Verbrauchs zum 
Ausdruck komtne.

Wie langc dieser Zustand andauern werde, konne freilich 
niemand sagen. Anzeichen seien allerdings dafiir vorhanden, 

dafs wir vorerst auf der Hohe der Situatión angelangt sind, 
aber fest stche, dafs wir vor einem rapiden Riickgang der 
Konjunktur vorliiulig bewahrt seien. Dies besonders dank 
den in der Industrie selbst getroffenen Mafsnahmen, denn 

die Syndikatsbildungęn, welclie den Aufscliwung in niafs- 
vollen Bahuen hielten, verhinderten dadurch einen schnellen 

Riickgang. Die Industrie konne darauf stolz sein und zu- 
gleich mit Rulie der Zukunft entgegen sehen; der Vortragende 

holTt, dafs sieli diese Zuversicht bei der nachstjahrigcn 
Versainmlung bewahrt haben werde. — Er gedenkt sodami 
der yerstorbenen Vorstands - Mitglieder Bergwerksdirektor 
landenberg uud Gewerke C. Frankcn, zu deren Andenken 
sich <lic Versammelten von ihren Sitzen erhoben. Sodann 
tritt die Versammlung in dic Beratung der Tagesordnung cin, 

welche folgende Punkte enthielt.
1. Bericht der Rechnungsrevisionskoinmission fiir das 

Jahr 1896 uud Wahl einer neuen Kommission fiir das 
Jahr 189S, 2. Feslsetziing des Etats fiir 1898, 3. Neu- 
wahlen fiir den Vorstand, 4. Bericht iiber dic Vercins- 
thatigkeit.

Da wir in der niichsten Nummer. das ausfuhrliche 
Stenogramm der Verhandlungen bringen werden, so sehen 
wir hier vou einem Eingehcn auf dieselben ab.

Generalversammlungen. Harbker Kohlen werke, 
Harbke. 10. Juli d. J., nachm. 4 Ulir, in Magdeburg, 

Central-llotel.
Kattowitzer A k t i e n-G es e l is ch a f t fiir Bergbau 

und Eiscnhiittenbetrieb. 10. Juli d. J., vorm. 11 Uhr, 
in Berlin, Hotel Kaiserhof.

Aktien-Gesellschaft fiir Kohlen-Dest il lat ion 
in Bulmke bei Gelsenkirchen. 12. Juli d. J., vorm.

11 Uhr, im Hotel Royal in Diisseldorf.

Marktlieriehte.
Essener Borse. Amtlićher Bericht vom 28. Juni 

1897, aufgestellt von der Borscn-Kommission.
Kohlen,  Koks und Briketts.

Preisnoticrungen im Obcrbergamtsbezirke Dortmund.
Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas- und F lammkohle:
a) Gastorderkohle..................... 10,50— 12,00
li) Gasflammforderkohle . . . 8,50 — 10,00 „
c) Flammforderkohle . . . .  8,25— 9,00 „
d) Stiickkohle . . . . . .  12,00— 13,0Q „

e) lla lbgesiebte ...................... 11,00 — 12,00
f) Nufskohle gew. Korn 1)

11,50— 13,00r
yy yy yy '

yy

» » » n i 9,75— 10.75 yy

IVn >! » 1 v 8,50— 9,75 yy

g) Nufsgruskolile 0— 30 mm 6,25— 7,25 yy

„ 0 — 60 „ 6,75— 7,75 ty

l i) G ruskohle ........................... 5,00— 5,75 yy

Fettkohle:
a) Fordcrkolile........................... 8,50— 9,25 yy

b) Bestmclierte Kohle 9,30-10,25 yy

c) Stiickkohle........................... 12,00-13,00 yy

d) Nufskohle, gew. Korn 11

jj y jy H J
11,00— 13,00 yy

n  » u  Ul. 9,80-10,50 yy

IV» » » 1 ’ 8,80— 9,50 yy

e) Kokekohle........................... 8,00— 9,00 yy

Magere Kohle:
a) F iirde rkoh le ...................... 8,00— 8,75 yy

b) Fordcrkolile, aufgebcsserte, je
nach dem Stiickgehalt . 9,00— 11,00 yy

c) Stiickkohle........................... 11,50— 13,00 yy

d) Nufskohle Korn I . . . 16,00-18,00 yy

„ H . . . 18,00-20,00 yy

e) Fordergrus........................... 6,75— 7,25 yy

f) Gruskohle unter 10 mm . 4,50— 5,50 ty

Kokę:
a) Hoehofenkoko...................... 14,00 yy

b) Giefsprcikoke...................... 15,50— 16,00 yy

c) Brechkoko I und II . 16,00-17,00 yy

Briketts:
Briketts je nach Qualitiit 10,00— 12,00 yy

Bei andauernd flottem Absatz Tendenz fest. Niiehste 
Borsen-Vcrsammlung findet am Montag, den 26. Juli, 
nachm. 4 Uhr, im Berliner llof (Hotel Hartmann) statt.

Borse zu Dusseldorf. Amtlićher Preisbericht von.
I. Juli 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- um! 1 
Klauiuikohlen : a. Gaskohle fiir Leućhtgasbercitung 10,00 bis

II ,00 Z., b. Generatorkohle 10,00— 11,00 c. Gas-
llammfdrderkohle 8,50 —10,00 2. Fettkohlen: a. FBrder-

kohle 8,30—9,50 ^/Z., b. melierte beste Kohle 9,50 bis 
10,50 ~s/C., c. Kokskohle 8,00— 9,00 ^//i. 3. Magere Kolile:
a. Fiirderkohle 8,00— 9 ,50 '^ ., b. melierte Kolile 9,00 bis
11.00 <s/L., c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 JC . 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,50— 16,00 ^ Z.,
b. Hochofenkoks 14,00 ^Jt., c. Nufskoks gebr.. 16,00 
bis 17,00 J t . 5. Briketts 10,00— 12,00 B. Tirze: 1. Roh- 
spatl 1,30-11,90^., 2.Spateisenstcin, ger.15,70— 16,70^.,

3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam0,00 — 0,00 /̂C. 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12

5. Rasencrze franco 0,00—0,00 ^/t. C. Roheisen:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66,00— 67,00 Z.,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-

westlalische Marken 58— 5 9 ^ . ,* )  b. Siegerliinder Mnrken 
58— 59*) 3. Stalileisen 60— 61 .^K.,*) 4. Englischcs
Bessemereisen ab VerschilTungshafen 0,00 5. Spanisches
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 %SC.,
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 ^Z ., 7. Thomaseisen frei
Verbrauchsstelle 60,50 8. Puddeleisen Luxemburger
Qualitiit 49,60 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
0,00 , 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab

*) Mit Fracht ab Siegen.
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Luxemburg 56,00 JL , 11. Deutselies Giefsereieisen Nr. I
67.00 JL ., 12. Deutselies Giefsereieisen Nr. II 00,00 JL ., 
13. Deutselies Giefsereieisen Nr. III Q0,00JL., 14. Deutselies 
Hiimatit 67,00 JL ., 15. Spanisches Hiiinatit, Murke Mudela, 
ab Hu liro rt 74,00 JL . D. Stabeisen: Gewolinliches Stab- 
eisen 135 JL . — E. Bleche: 1. Gewolinliche Bleche 
aus Flufseisen 137,50 — 142,50 JL . 2.~ Gewolinliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 JL ., 3. Kesselbleche aus Flufs- 
eisen 157,50 JL ., 4. Kesselbleche aus Schweifseisen
180.00 JL , 5. Feinbleclie 130— 140 JL . F. Dralit:
1. Eisen walzdraht 0,00 JC., 2. Stalli walzdraht 0,00 JL

Der Kohlenmarkt ist andnuernd sehr fest, Eisenmarkt 
abwartend. Die niichste Borsenversammlung findet statt 
Donnerstag den 15. Juli, nachmittags 4 bis 5 Uhr, in der 
Stadtischen Tonhalle. ,

Kohlenmarkt der Mittelelbe. Die Konjuliktur des 

Kolilcnmarktes ist unver!indert glinstig, giinstiger ais seit 
laiigen Jahren um diese Zeit des Beginns des Sominers. 
Die Lieferungsanfordetungeił sind fortgesetzt so stark, dafs 
dic prompte Eflfektuierung der Auftriige hier und da noch 
immer Sehwierigkeiten begegnet, die direkt von den Gruben 
beziehenden Konsumenten wie auch die Platzhitndler sind 

allenthalben auf Einlagern griifserer Vorriite bedacht und 
wahrend sonst um die jetzige Jalireszeit schon im Interesse 
einer moglichst gleichmafsigen Bescłiiiftigung der Zechen 
Mahnungen an die Verbraucher zu Sominerbeziigen ilires 
Ilerbstbedarfes zu ergehen pflegten, ’ gilt es gegenwiirtig 
elier, niclit allzu driingende Lieferungs-Auftriige liinaus- 

zusclucben.
Der oberschlesische Wettbewerb delint sich immer 

weiter aus, die Interessenten vcrsuehen namentlich bei Gas- 

anstalten die westfiilische Kohle zu verdriiiigen, indem sie 
die denkbar giinstigslen Konzessionen inachen. Allerdings 

sind ja die Abschliisse Westfalens mit den Gasanstalten 
wenigstens in der Hauptsaclie bis zum nachslcn Jahre 
gesiclicrt und nur etliche, indes unbedeutende sind nocli in der 

Schwobe beflndlich; es handclt sich hier um solehe Verbrauch- 
stellen erwiilinter Art, deren Abschliisse erst iui Spiitsommer 
enden und welche ihrer Gewohiilieit entsprechend an die 
Erneuerung derselben erst kurz vor Ablauf herantreten. 
Indessen konnte bemerkt werden, dafs etliche Gasanstalten, 
welche bisher ausschliefslich westfiilische Kohlen vergasten 
und deren Abschliisse mit Westfalen nocli bis zum Friihjahr

nachsten Jalires laufen, bereits j tz t  Versuche mit schlesischen 
Erzeugnissen inachen, um im zusagenden Falle im nachstcn 
Jahre die letzteren mit in Konkurrenz treten zu lassen. 
Es ist daher fiir die Haupt-Abschlufserneuerungszeit im 
nachsten Jahre ein heifser Kampf zwischen erwiihnte beiden 
Reviere wolil zu erwarten.

Das Gescliiift in westfiilischen Schmiede- und Industrie- 
kolilen ist ein iiberaus flottes, da die dafiir in Frage 
kommenden Verbrauchslellen vollauf bescliiiftigt sind und 

es kommt nicht selten vor, daOs die Handler iiber die ihnen 
ratierlich zustehenden Monatsmengen weit hinaus Nufskohlen 
von den Zechen abfordern miissen, indessen konnen den 
Handlem in den meisten Fallen Mehrmengen vom Syndikąt 
niclit geliefert werden, da die geineintcn Sorten bekanntlicli 
allenthalben knapp sind. Hinsichtlich westfiilischer Mager- 
kohlen konnte beobachtct werden, dafs sich liierin eine weit 
grofsere Nachfrage denn je in den ostlichen Absatz-Gebieten 
geltend macht und scheint man diese wegen ihrer Raucli- 
schwachheit fiir Heizungs-Anlagen an solchen Stellen zu 
yerwenden, wo bislier sclilesische in Verbrauch stan den.

Der englische Wettbewerb macht sieli in diesem Jahr 
bei weitem niclit in dcm Mafse bemerkbar, ais cs im Yor- 
jahre der Fali war und es schcinen diejenigen Handler in 
ihren Yerkaufen vorsichtig zu vcrfahren, welche im Vor- 
jalire in griifserem Mafsstabe Konsignationskohlen ab Ham
burg auf allen Fluisliiufen des Ostens in den Yerkehr 
brachten und dabei zum Teil nicht unbedeutenden Schaden 
erlitten haben. Die Magdcburger Liiger am Elbąuai sind 
voll belagert mit englischen Kohlen und es werden fcine 

StUekkohlen zum Preise von 15,60 JL. p. t frei Kaim 
Magdeburg bei grofseren Entnahmen verkauft,

Das Gescliiift in hiesigen Landbraiinkohlen gestaltete 
sich in jiingster Zeit wieder lebliafter und findet die Zu
nahme durcli den flotten Betrieb der Aufbcrcitungsanstaltcn 
und denjenigen dei Kali-Industrie ihre Begriiiidung. In 
den Preisen konnte daher eine Aufbesseiung erzielt werden.

Auch das Gescliiift in Briketts gestaltete sich befriedigend.

Die bohmischcn Braunkolilen haben in jiingster Zeit 
die im Absatz vordem erlittenc Einbufse nicht nur einge- 
holt, sondern die letztere noch bedeutend iiberschritten. Im 

Kleinhandel werden fiir erste Mtjrken heute folgende Preise 
notiert: ab Kalin 50 Pfg.. frei Hans 56 Pfg , frei Keller 
per Centner.

dem Daily Commercial Report, London.)Marktnotizen iiber Nebenprodukte. (Auszug aus

1897 A m m  o n i u m s u l f  at B e n z o l T h e e r
■ .. ż

(Beckton terms)

Juni Stimmung per ton Stimmung 90 pCt. p. galion 50 pCt. p. galion gereinigt per barrel roh p. galion

24. steady L. 7. 8. 9. firm 2 s. Od. 2 *.—2 s. 1 d. — —

2A- Bteady L. 7. 8. 9. firm 2 s. Od. 2 j .—2 s. 1 d. — —

20. — — — — — - —
27. — _ — — — - —

28. quiet L. 7. 8. 9. steady 1 S. 1 1 d.—2 8. 2 J.—2 s, 1 d. — —

29. steady L. 7. 8. 9. firmer 2 s. 2 s. 2 d. - —

30. steady L. 7. 8. 9. firm 2 s.—2 J. 1 d. 2 s. 2 d. 9 s. 6 d.— 9 s. 9 d 172 d.

P e r s o n a 1 i e u.

Dem Oberbergrat Dr. Busse zu Koblenz ist die Er- 
laubnis zur Anlegung der III. Klasse des bayerischen Ver- 
dienstordens voin heiligen Mięhael und des Ritterkreuzes 
des Ordens ifer wiirttembergischen Krone erteilt.

Der Berginspektor B u ś e in Zabrze ist unter Er

nennung zum Bergmeister ais Revierbeamter nach Attendorn 
versetzt.

Der bisherige Revierbeamte zu Attendorn, Bergrat Jaek  cl 
ist in gleicher Eigenschaft naeh Arnsberg versetzt

Dem Direktor Miirklin in Peine ist die Leitung der 
A. Borsigschen Berg- und Hultenverwaltung zu Borsig- 

werk O./S. iibertragen.



P S

|L-LegrG7ixles 
0<-------noo™*-

S chr a inm  a s c łiin  e

8 p p

P o p e  X. P o a r s o n  G r u t ę



•1‘ • • ' ;

''S,
* '

*0 v K-V - *>

: ■

x;-

$Lr; r;:x 1 . v i

'i  cu  .«■£ :•> h j.: ;"7 r  • .*' ,* i '

L.:.

•o.i:
II

i S

, ;  i  I • i ; . !  : •< fi


