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Ueber Todcsursaehcn Tbei Grrubenexi>losionen und Grubenforiinden mit besonderer Bcriicksicli igung 
der Explosionen auf der Tylorstown-, Braueepeth- und Miekleiield-Grrube.

(Auszugswoise nacli einem offlziellen Berichte von John Haldane.)

Unter diesem Titel hat im vergangenen Jalire Dr. John 

llaldane dcm grofsbritannisclien Staatssekretar des Innem 

einen sehr eingehenden Bericht erstattet, dessen Inhalt 

bereits kurz in Nr. 26 des „Gliickauf“, Jahrgang 1896

S. 511 besprochen worden ist.

Bei der Bedeutung des Gegenstandes sollen die 

wichtigsten Teile des Berichts im Auszuge wiedergegeben 

werden, wobei gleichzeitig bemerkt wird, dafs die Ex- 

plosionen auf den drei vorgenannten Gruben im letzten 

Jahrgange des Gliickauf, S. 841 und 861 einer aus- 

fiihrlichen Besprechung unterzogen worden sind.

Der Verfasser geht aus von der Lc ich  enseliau 

au f der Ty Iors town-Grube  und gelangt dabei zu 

folgenden Ergebnissen:

Von den 57 Verungluckten sind 52, d. i. 91 pCt. 

durch Nachschwaden getbtet worden, die iibrigen fanden 

durcli die nie chan i sch en Wirkungen der Explosion 

ihren Tod.

Bei den durch die erstgenannte Ursache Ver- 

ungluckten waren in 35 pCt. der Fiille keine Zeichen 

von Verbrennung oder Verletzung Yorhanden.

In einigen yon den iibrigen Fallen waren Gcsicht, 

Hande und andere der Flamme ausgosetzte Teile des 

Kbrpers mit einer diinnen Lage anhaftenden Koblen- 

staubs bedeckt. Beim Abreiben desselben fand man, 

dafs der Korper im wesentlichen unyersehrt war bis

auf die Losliisung der Oberhaut und Blutandrang (Con- 

gestion) bei der unterliegenden llaut. Die Schw.arżung 

war offenbar durch dic Bedeckung mit ICohlenstaub 

hervorgerufen. Nach seiner Entfernung konnte man bei 

einigen Leichen Zeichen von Verbrcnnung oder Ver- 

briihung bemerken, welclie sieli gerade so ansahen, ais 

wenn eine hcifse Fliissigkeit in Tropfcn gegen den 

Korper geschleudert wiire. Oft fand sich der Kolilen- 

staub nur an der der Flamme ausgesetzt gewesenen 

Seite des Korpers vor. Bei der mikroskopischen Unter- 

suchung crschicncn die einzelnen Partikelchen teils 

rund, teils eckig, wobei die letzteren aber bedeutend 

iiberwogen.

Nach Entfernung einiger Stiicke der Epidermis zeigte 

sich die unterliegende llaut auf der Iland- und Fingcr- 

obcrflache ganz wcifs. Nur in der inneren Handflache, 

wo der Blutandrang gewohnlich ein grofeerer ist, war 

die rotc Farbę zu sehen, Dic Verbrennung bestand 

zumeist nur in dem Versengen der Haare und des Bartes. 

In einzelnen Fiillen jedoch war dic Verbrennung des 

Korpers von solchem Umfange, dafs hierdurch wohl 

allein — abgesehen von den Einwirkungen des Nach- 

schwadens — der Tod herbeigefiihrt sein konnte; mit 

Sicherheit liefe sich das indessen nicht behaupten. 

Ilaufig war das Innerc des Mundes und der Nase mit 

Kohlenstaub angefiillt.. Aber die Annahme, dafs einige
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Leute durch die mechanische Verstopfung der Luftwcge 

infolge Erstickung umgekommen seien, hat sich in 

keinem Falle bestatigt. Wenn das der Fali gewesen 

ware, wiirde das Blut keine Zeit gehabt haben, einen 

so hohen Sattigungsgrad von Kohlenoxyd ku erhalten, 

wie es sich wiederholt bei Vorhandensein von Kohlen- 

sfaub im Munde zeigte. Aufserdein hat eine Unter

suchung der Luftwege der toten Pferde ergeben, dafs 

nur ein Bruchteil von Koblenstaub in die Luftrohre 

eingedrungen war.

Es ist festgestellt, dafs fast in jedem Falle, in welchem 

der Tod durch Nachschwaden lierbeigefiihrt worden ist, 

diejenigen Teile der Haut, durch welche die Farbę des 

Blutes sichtbar ist, ein rotes oder lleischfarbiges Ansehen 

hatten, statt bleiern oder fahl bei anderen Todesursachen. 

Diese Rotung giebt den Leichen oft das Aussehen von 

Leben. Das Ansehen ist zuweilen fleisclilarbig, zuweilen 

ahnelt es dem roten Siegel-Wacbs und manchmal mehr 

dcm Kupfer-Rot. Diese Verschiodenheitcn scheinen aber 

mit denen der Ilautfarbung und nicht mit der Zu

sammensetzung des Blutes zusammenzuhangen. Die 

Fleischfarbe war gewohnlich am besten an den Lippen 

zu erkennen. Auf Naeken, Brust und Schultern zeigten 

sich oft nur unregelmafeige Flecken, und nur ein oder 

zwci gefiirbtc Adern traten bervor. Die cigcntiimliche 

(rote) Farbę liefs sich am besten erkennen, wenn die 

Epidermis von den Ilanden abgezogen werden konnte. 

In solchen Fiillcn war die Unterhaut auf den Iland- 

und Finger-Oberflachen gewohnlich blafs, aber in der 

Ilandflaclie selbst war eine helle Fleischfarbe deutlich 

sichtbar. Gerade hierdureb war die Todesursache 

mittelst des Augenscheins leicht zu bestimmen.

Uin sich zu Yergewisscrn, ob die rote Farbę des 

Blutes wirklich auf die Anwcsenheit von Kohlenoxyd 

zuriickzufuliren sei, wrurde das Blut von 2 Leichen mit 

dem Spektroskop uiitersucht, von denen dic eine ver- 

sengt und mit Koblenstaub bedeekt war, wahrend dic 

andere ohne Zeichen von Verbrennung neben einer noch 

brennenden Lampe aufgcfundcn worden war. Das der 

Gurgel-Ader entnommene Blut war yon einer dunklen 

karmin-roten Farbę. Bei der Auflosung des Blutes in 

Wasser zeigte es sich in beiden Fallen, durch das Auf- 

treten zweier charakteristiscber Spektrum-Linien, dafs 

das Haemoglobin des Blutes nahezu durch Kohlenoxyd 

gesiittigt war. Bei normalem Blut und bei geringen 

Mengen von Kohlenoxyd tritt nur die einfache Spcktrum- 

Linie auf.

Auf Grund der kurz darauf erfolgten kolorimetriscben 

Untersuchung wurde dann in beiden Fallen ein Sattigungs

grad von 79 pCt. festgestellt.

Dic Annahme, dafs yielleicht Kohlenoxyd durch die 

Haut des Korpers in das Blut eingedrungen sein konnte, 

stellte sich ais unhaltbar heraus, da bei denjenigen 

Leichen, welche durch Verbrennung iliren alsbaldigen 

Tod gefunden und nachher noch stundenlang im Nach

schwaden gelegen hatten, keine Spuren von Koblenoxyd 

im Kiirper gefunden werden konnten. Nur in zwei Fallen 

der Erstickung zeigten sich etwas andersartige Er

scheinungen, niimlich Vorberrschen einer rdtlieh-blauen 

Farbę auf Gesicht und Lippen, anstatt des hellroten 

oder fleischfarbigcn Farbentones, was sieli bei der Unter

suchung durch die Erstickung infolge Mangels an Sauer- 

stoir in Verbindung mit dem Einatmcn von Kohlenoxyd 

erklarte.

Dic gleichen Erscheinungen wurden auch bei der 

Leichenschau der Pferde, welche samtlich durch Einatmung 

von Ko!ilenoxyd umgekommen sind, beobachtct. Die 

karmin-rote Farbę wurde durch einen Thierarzt in den 

Organcn der Pferdeleichen in jedem einzelnen Falle 

nachgewiesen. Eine Erstickung infolge Mangels an 

Sauerstoff ist nicht vorgekommen.

•Ueber die E inw irkungen  der Nachschwaden 

auf  die Rc t t ungsmannseha f t  liegen inehrere be- 

merkenswerte Bcobachtungcn vor. Gewohnlich brannten 

die Lampen beim Vordringen im Nachschwaden ruhig 

weiter. Es maclite sich dann zuerst eine Schwache in 

den Beinen in Verbindung mit einem Reiz an den Augen 

bemerkbar, in schlimmeren Fallen trat das Schwinden 

des Bcwufstseins und plotzliches zu Bodcnsinken ein. 

Nach dcm Wiedererwachen stellte sich heftiges Kopfweh, 

Uebelkeit und Erbrechen ein, begleitet von Schiittelfrost. 

Diese Erscheinungen sind im wesentlichen auf die Ein- 

wirkung von Kohlenoxyd zuriickzufuliren. Aehnliche 

Symptome treten zwar auch bei dcm Mangel an Sauer

stoff auf, aber da bei einem Prozentgehalt unter 18 in 

der atmospharischcn Luft dic Leuchtkraft der Lampen 

schwindet, wras hier nicht beobachtct wurde, so ist dieser 

Fali ausgeschlossen. Der Reiz in den Augen wird auf 

das Vorhandcnsein kleiner Mengen von sehwefliger Saure 

zuriickgefiilirt werden mussen.

Der Verfasser bespriebt dann d ie  Z u s a m m e n 

se tzung  des Nachschwadens und unterscheidet 

dabei, ob derselbe von einer reinen Schlagwetter- 'oder 

von einer Kohlenstaub-Explosion herriilirt, und ob die 

Menge des in der Luft yorbandenon Saucrstoffs ge- 

nitgend gewesen ist, um den yorhandonen Brennstoff 

(Gas oder Koblenstaub) aufzuzehrcn.

Bei der reinen Schlagwetterexplosion, welche sich 

nach der Formel: C I I4 + 2 0 2 =  C 0 2 + 2 II2 O

yollzieht, hat der ungemischte Nachschwaden folgende 

Zusammensetzung:

Stickstoff . . . .  87,23 } QQ r,0
A r g o n ...................... 1,05/ 88’~8

Kohlensaure . . . 11,72

100,00

Zu dieser Mischung tritt nun eine mehr oder weniger 

grofse Menge von Luft. Enthiilt ein Schlagwettergemisch 

5— G pCt. Grubengas, so wird nach der Explosion nur

10,5 pCt. O oder 50 pCt. Luft vorhanden sein, bei 

einem Gehalt von mehr ais 9,47 pCt. Grubengas wird
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samtlicher O in der Nahe des Explosionsherdes auf- 

gezehrt sein.

Solange der ungemischte Nachschwaden — mit 

einem spez. Gewicht von 1,037 —  noch bedeutend 

(iiber 9 0 C.) wiinnpr ist ais die umgebende Grubenluft, 

hat er die Neigung, mit dem Waśserdampf — der leichter 

ist ais dic atmospliarische Luft — unter der Firste 

fortzustreichen, nach der Abkiihlung lagert er sich aber 

auf der Sobie in gleicher Weise wie der sog. black 

damp*). Dieses Gas ist — wie durch eine Reihe von 

Analysen nachgewiesen ist — in den meisten Schlagwetter- 

gruben im auszichenden Wetterstromc in mehr oder 

minder reichlichem Mafse vorhanden. Es ist bemerkens- 

wert, dafs dieser black damp beinahe dieselbe Zusammen

setzung hat, wie der Naehscliwaden bei einer reinen 

Schlagwetter-Explosion. Bei einem grofseren Gehalt an 

black damp in einem Schlagwettergemisch loschen die 

Lampen eher aus, ais das Gemisch explosibel wird. 

Bei den reinen Schlagwettcr-Explosionen ist gewohnlich 

ein Uebcrflufs von Grubengas vorhanden. Dies riihrt 

daher, weil die Ansammlung des Grubengases — wegen 

des geringen spez. Gewichtes desselben — in schwebenden 

Betrieben stattfindet und das Gas sich schwer mit Luft 

mischt. Es kann daher im Augenblick der Explosion 

keine geniigende Menge O fiir dic yerbrennung hinzu- 

treten. Anstatt Kohlensiiure und Wasserdampf bildet 

sich dann ein wechselndes Gemisch von Kohlensiiure, 

Kohlcnoxyd, Wasserdampf und (wahrscheinlich) Wasser

stoiT, und aus diesen Gasen — gemischt mit 80 pCt. N 

und ’ unzersetztem Grubengas —  bestehen dann die 

Naehscliwaden. Der Prozentsatz des gcbildeten Kohlen- 

oxyds ist hierbei von der grofsten Wichtigkeit, aber die 

Bestimmung desselben — durch entsprechende Labora- 

toriums-Versuche — ist schwierig, weil bei einem 

Ueberflufs von Grubengas das Gasgemisch nicht mehr 

zur Entziindung gebracht werden kann. Dieser Fali 

tritt bereits bei einem Gehalt von I I  — 13 pCt. Gruben

gas ein. Bei einem Vcrsuchc mit 9,34 pCt. Grubengas 

wurden im Nachschwaden 2,7 pCt. Kohlenoxyd (CO) 

nachgewiesen. Aller Wahrscheinlichkcit nach sind bei 

einer reinen Schlagwetter-Explosion mit einem Ueber- 

schufs yon Grubengas im Nachschwaden niemals mehr 

ais 3 oder 4 pCt. CO vorhanden.

Bei weitem wichtiger ist die Zusammensetzung der 

Nachschwaden bei einer Kohlenstaub-ExpIosion, da fast 

bei allen groiśeren Grubcnexplosionen Kohlenstaub eine 

mehr oder minder crhebliche Rolle gespielt hat, auch 

dann, wenn die Explosion selbst von einer kleinen 

Ansammlung von Grubengas ihren Ursprung nalim. 

Dieser Fali lag auch auf der Tylorstown-Grube vor.

Dic physikalischen und chemischen Vorgange bei 

der Kohlenstaub-Explosion sind bis jetzt noch nicht

*) Unter „black damp" ist eine Mischung von 87 pCt. N und.
13 pCt. C02 Terstanden, ein Gas, welches sich bei langsamer Oiy- 
dation der Kohle unter Luftzutritt bildet.

vollig aufgeklart. Eine yollstiindige Yerbrennung der 

Kohlenstaub-Partikelchen findet nicht statt, und es 

seheint, ais ob nur das durch trockene Destillation des 

Kohlenstaubs gebildete Gas zur Entziindung gelangte. 

Dieses Gas fiihrt dann der Explosionsflamme immer 

wieder neue Nahrung zu. Der erzeugte Hitzegrad ist, 

wie aus den vielen, an den Stofsen gefnndenen, halb- 

verbrannten Kokspartikelchen liervorgeht, nicht aus- 

reichend, um eine vollstiindige Verbrennung des Kohlen

staubs herbeizuf iihren.

Durch die trockene Destillation des Kohlenstaubs 

entsteht zunachst ein Gas, welches im wesentlichen 

folgende Bestandteile enthalt: Vorwiegend eine Mischung 

von WasserstoiT und Grubengas (C II4), bis zu 5 pCt. 

Kohlenoxyd. 5 pCt. oder mehr schwerere Kohlen- 

wasserstoffe, 2 pCt. Schwefelwasserstoff oder Schwefel- 

ammonium und etwas Kohlensiiure und StickstofT.

Zunachst entweielit Methan*) (CH4), welches dann 

auch zuerst zur Entziindung gelangt. Bei einem Ueber- 

schufs von Luft wird der Nachschwaden ca. 87 pCt. N, 

ca. 12 pCt. C02 und 0,2 pCt. S02 enthalten. Selbst 

wenn dieser Nachschwaden zur Hiilfte mit Luft ver- 

diinnt wird, ist der vorstehende Gehalt an S02 noch 

imstande, das Leben zu gefahrden. Bei einem Mangel 

an Verbrennungsluft —  wie er sich bei Kohlenstaub- 

Explosionen haulig cinstellt — entsteht nach der 

Explosion ein Nachschwaden, der 80—85 pCt. N, ein 

Gemenge von C02 und CO und ein wenig S02 und 

H2S enthalt, wozu sich dann noch in geringer Menge 

die schweren Kohlenwasserstoffe gesellen, die sich nach 

dem Methan aus dem Kohlenstaub entwickeln. Von 

diesen Gasen hat sich nach allen bisherigen Erfahrungen 

dąs Kohlcnoxyd (CO) ais das boi weitem gefahrlichste 

herausgcstellt. Die Gefahr beim Vorhandensein dieses 

Gases ist um so grofser, ais —  wie bei einer Reihe 

von Explosionen fostgestellt ist — die Lampen beim 

Eindringcn in die durch Kohlenoxyd gefahrdeten Baue 

ruhig weiter brennen und daher kein zuycrlassiges 

Warnungszeichen an die Iland gegeben ist. Durch 

diesen Umstand sind viele Menschen ums Leben ge

kommen.

Da durch eine, Kohlenstaub - Explosion ungefahr die 

doppelte Menge von Kohlenoxyd im Nachschwaden 

erzeugt wird, ais durch eine Schlagwetter-Explosion, so 

leuchtet die Gefiihrlichkeit der erstgenannten Explosionen 

gerade nach dieser Richtung liin ein.

Des weiteren werden dic Einwirkungen, welche die 

bei den Grubenexplosionen wicbtigsten Gase (C02, 

CO, N, CH4 und S02) auf den menschlichen Korper 

und das Gelcucht ausiiben, eingehend besprochen, um 

dic daraus drohenden Gefahren erkennen und gegebenen 

Falls vermeiden zu konnen.

*) Vergl. den Aufsatz in der diesjahrigen Nr. 10 des „Glfick- 
auf“ S. 177 ff. Ober die Untersnchungen von Bedson.
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Das Vorhandensoin..Yon- ;K oh lensaure (C02) maeht 

sieli bei einem Gehalt von 3— 4 pCt. durcli: Auftreten 

yon Atembeschwerden bemerkbar, bei 6 p̂Ct. tritt 

Herzklopfen und Eopfwch cin, welches , sich bei

8 pCt. erheblich stcigcrt; bei einem Gelialt iiber

11 pCt. stellt sich Bewufetlosigkeit ein, welclie nach 

Verlauf von einigen Stunden zum Todc fiihrt. Da sich, 

wie oben erwahnt, im Nachschwaden selten ein so hoher 

Gelialt an C02 Yorfindet, so sind die durch dieses Gas 

hervorgerufenen Gefahren von unterge.ordneter Bedeutung. 

Auf das Geleucht wirkt die C02 entsprechend dem durch 

ihrę Beimischung in der Luft crzeugten Mangel an Sauer- 

stoir.(O) ein.

Der St icks to ff  (N) ist cin indiflerentes Gas, welchcs 

im Falle seiner Beimischung nur durch den dadurch 

hervorgerufenen Mangel an O Wirkungen erzeugt. Wird 

der normale O-Gelialt der Luft (21 pCt.) durch Zu- 

fiihrung yon N bis auf 12 pCt. herabgemindcrt, so stelien 

sich zuerst Atembeschwerden ein. Bei 10 pCt. O-Gehalt 

steigern sich diese, und dic Lippen bekommen eine blau- 

liche Farbo, welclie bei 8 pCt. sich iiber das ganze Ge- 

sicht ausdehnt. Bei nur 5— 6 pCt. O-Gehalt tritt heftiges 

Ilcrżklopfćn und Bewufstlosigkeit ein, welche nach kurzer 

Żcit den Tod herbeifubrt. Ein Gelialt von nur 1—2 pCt. O 

Ycrursacht inncrhalb 40— 50 Seit. den Todl — Eine 

etwas liinger fortgesetzte Einatmung der des Ó-Gehaltós 

mebr oder minder beraubten Luft pflegt sehr ernste 

Folgen fiir don Korper zu liaben. Dic Entzieliung des

O in der Luft wird am Geleucht bereits bei einem 

O-Gehalt von 17,6— 17,1 pCt. bemerkt.

Die Gefahren, welclie der sog. b lack  damp — mit 

einem Gelialt von 87 pCt. N und 13 pCt. C02 — fiir 

das Leben mit sich bringt, bangen im wesentlichen mit 

der durch seine Beimischung entstehenden Entzieliung 

yon O aus der Luft zusammen. Bevor aber eine wirk- 

liclic Gefahr eintritt, wird durch das infolge des C02- 

Gehaltes auftretcnde Herzklopfen ein śo zuverlassiges 

Warnungszcichen gegeben, dafś eine GefiUirdung des 

Lebens kaum eintreten kann. Eś ist bemerkehswert, 

dafs bei einem Gelialt an C02 sich dic Einwirkungen 

auf den Korper ganz allmahlich steigern, wahrend bei 

einem Mangel an O die Gefahr erst spiit eintritt und 

dann gleieh in einem liohcn Gnido. Aber durch das 

fruhzcitige Ausloschen der Lichter ist in lctzterein Falle 

cin gutes Scliutzmittel gegeben.

Grubengas (C II4) hat auf den Kiirper denselben 

Einflufe wie N. Ein Gehalt von 50— 60 pCt. in der 

Luft kann eine zcitlang ohne grofee Nachwirkung ein- 

geatmet werden, obgleicli ein Prozcntsatz von 5 pGt. 

schon ausreicht, die Sicherheitslampen auszulosclien. Dic 

Gcfabr bei diesem Gase liegt in dem Umstaride, dafs 

bei dem Befahren einer anstcigenden Śtrecke der Gehalt 

an Grubengas sehr schncll wachst, und eine vordringendo 

Person unyprmittelt schncll das Bewufetsein verliert und 

hinfallt. Durch Langsamgohen und Mitnabme eines

Begleiters wird die Gefahr vermindert. Ganz besonders 

gefahrlich wird das Gas durch dic gelegentliche ■ Bei

mischung des iiufserst giftigen — aber durch seinen 

Geruch leicht kenntlichen — Schwefelwasserstofls (I12S), 

von dem bereits 0,1 pCt. Bewufstlosigkeit und den Tod 

herbeifiihrcn. >

Kohlen o xyd (CO), welchcs sich von den anderen 

giftigen Gasen durch seine. besonders tiickischen 

Wirkungen untcrscheidet, hat die bemerkenswerte Eigen- 

sebaft, dafs es sich sehr energisch mit den roten Farb- 

korperchen: des Blutes (Ilaemoglobin) verbindet und mit 

denselben eine viel, standigere Verbindung eingeht • {ils 

cs der Sauerstofl' (O) vcrmag. Das mit CO gesiittigte 

Ilaemoglobin ist dann nicht mehr imstandc, O in sich 

anfzunehmen. und der Tod tritt dann aus Mangel an Q 

unmittelbar ein. • •

Das Kohlenoxyd hat eine iiberaus grofse Yerwandt^ 

scliaft zum Ilaemoglobin — namlich 250 mai griifeer 

ais es beim Sauerstofl- der Fali ist; dic Wirkungen auf 

den Korper werden erst bemerkbar, wenn bereits cin hoher 

Grad der Gcfahrdung cingetrctcn ist. (Yergl. oben die 

Bemcrkung unter „black damp".) Bei einem Gelialt 

von 0,1 pCt. Kohlenoxyd tritt cin gleicber Grad der 

Siittigung des Blutes durch dieses und durch Sauerstofl 

cin. Der Zustand der vollstandigen Bewufstlosigkeit 

stollt -sich aber Ilierbei noch nicht ein, so dafs selbst bei 

einem llingcren Aufenthalte in diesem Gemisch das Leben 

nicht gefahrdet wird.- Dio Wiedcrcrncuerung des Blutes 

— oder dic Zuruekfuhrung desselben in den normalen 

Zustand — erfolgt aber. nur selir allmahlich nnd voll- 

i zieht-sieli beim Einatinen von reinem,Saucrs(;olJ: 5 mai 

schneller ais bei.gewolinlicher Luft. Mit 0,2,p.Gt. Kohle^- 

oxyd-Gehalt — entsprechend dcm Sattigungsgrad. yon 

; 67 pCt. im Ilaemoglobin — tritt yollstandigc Bewufst-

• losigkeit cin, die binnen kurzer. Zeit:infolge des Sauer- 

stoff-Mangcls den Tod i.m Gefolge bat.

Ein erwachsener Mensch gebraiicht in . einer Ątmo-r, 

j sphiire mit 0,1.pGt. Kohlenoxyd 2V4. Stunden, ujn den,'

• entsprechenden Siittigungsgrnd (50 p,Ct.) des Blutes herbei-. 

{ zufiihren. Da sich aber diese Zeit bei ęinem.arbeitendpn

. Menschcn infolge des schnelleren Atmcns bis auf ,*/3.

vcrringcrt, so miissen korperliche Anstrcngungen in einer

■ Kohlcnoxyd - Atmospharc nacli Moglichkeit vermiedcn 

j werden..Der Umstand, dafs sich dic gelahrlichen Wirkungen 

j des Kohlenoxyds erst bei einer ernstlichen Gef;ihrdung des- 

i Lebens bemerkbar maclien, vcranlafst zu einer besonderen 

: Beachtung der vorangehenden Warnungszcichen.' Solche. 

i Zeichcn sind: Schwindel, Sehwache in den Gliedcrn, 

i triiber Blick und Herzklopfen nach. jeder Anstrengung,

: Diese Vorboten der Gefahr konnen .schon bei einem 

j Siittigungsgrad des Blutes yon 25— 30 pCt. deutlich 

| unterschieden werden. Nacli dem Eintreten der" jGlieder- 

| Liihmung schwindct auch das BeWufstscin mehr und 

'mehr. Bei einem hohen Kohlenóxyd-Gclialt (1 — 2:pCt.) 

i ist der Yerlust des Bewufstseins mit Zuckungen, ahnlich'
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wie in einer StickstolF-Atmośphare; vcrqutidcn. Die Nach- 

wirkungen infolge Einatmens von Kohlenoxyd sind Tage 

und oft Woclien lang von selir ernster Natur. Wiihrend 

der Wicderlierstellung stellt sich heftiges Koplwch sowie 

haufig Uebelkeit und Erbrechen cin.

Unter den Mitteln, den Kohlenoxyd - Gehalt aus 

dem Blute zu entfernen, steht der Gebrauch des 

reinen Sauerstofis obenan, der am besten in eigens 

dazu angefertigten Apparaten beęe.it gehalten werden 

sollte. Zuniichst miissen aber in der Grube die 

von der , Kohlenoxyd - Vergil'tung betroflenen Leute 

inoglichst schnell in frische Luft gebracht werden, wo 

die kiinstliche Atmung und die Anwendung von Rciz- 

mitteln . ,von grofsem Nutzen sind. Sodann ist die 

iiufsere Erwarmung des Korpers von grofser Wichtigkeit, 

da sich sonst Schiittclfrost einatellt. Die Unterbringung 

cicr Kranken in ihren eigenen Ilausern ist von grofsem 

Nachteil, da eine sachgemafsc Behandlung nur in den 

Krankcnhausern ausgefiihrt werden kann.

Die s c h w e fe l i g e  S au re  (S02), welche ein be

sonders giftiges Gas darstellt, macht sieli leicht durch 

den auf Augen und Luftwcge ausgeiibteri Reiz be- 

merkbar. Bei einem Gehalte von 0,001 pCt. S02 in 

der Luft ist dieser Reiz ein golinder; bei 0,003 pCt. 

sind die Wirkungen schon erheblich gesteigert. Bei

0,04 pCt. tritt Atemnot und ein heftiger Reiz in den 

Augen und den Luftwegen ein. Ein Gehalt von

0,1 pCt. verursacht nach kurzer Zeit den Tod. — Da 

die durch schwefelige Sśiure hervorgerufenen Wirkungen 

sehr bald erkannt werden konnen, so tritt durch dieses 

Gas keine erhebliche Gefahrdung des Lebens ein.

Um den Gcfahren, welche durch das Auftreten von 

Nachschwadcn und der anderen vorgenannten Gase 

entstehen, vorbeugen zu kiinnen, ist es wcitcrhin von 

wesentlichcr Bedeutung,. sich i iber dic V ę r te i l ung  

d ieser  Gase in den G ru b e n b au e n  nach der 

Explosion Rechenschaft zu geben. Bei allen grofsen 

Gruben-Explosionen ist die Ausbreitung last aus- 

schliefslich durch Kohlenstaub erfolgt und hat vor- 

nchmlich den staubreichen Ilauptforderstrecken cntlang, 

in welchen sich Grubengas nicht vorfmdet, stattgefunden, 

demcntsprechcnd findet sich auch hier nach der Explosion 

der meiste Nachschwadcn vor. Weil von hier aus ge- 

wolinlich auch die Fahrwege abzweigen, so ist es er- 

klarlich, dafs die von der Explosion betroflenen Leute 

das Bestreben haben, nioglichst schnell die gleichzeitig 

ais Haiiptluftzufuhrwege dienenden Ilauptforderstrecken 

fcu erreichen in dem Glauben, hier am ersten geschiitzt 

zu sein. Auf diesen verhangnisvollen Irrtum sind die 

meisten der Todesfalle bei Grubenexplosionen zuriick- 

zuluhren.

Durch die Zcrstiirung der Wetterverschlage und 

Wetterthiiren kommt der einziehende mit dcm aus-

ziehenden Wetterstrom gewohnlich unmittelbar in Vcr- 

bindung. Yor Beseitigung dieses Uebelstandes wird 

in den friiheren llauptwetterstrecken der Wetterstrom 

mehr oder minder zum Stillstand kommen, und die in 

denselbcn lagernden Nachschwadcn vcrziehcn sich nur 

allmahlich durch die ausziehenden Wcttcrstrecken. 

Żugleich mit dem Auflioren der AVetterfuhrung macht 

sich in Schlagwcttergruben stiirkeres Austreten des 

Grubengases bcmcrkbar. Das Grubengas hat jedoch 

dic gute Eigenschaft, den viel gefahrlichcren Nach- 

schwadcn zuriickzudriingen und zum Ausziehen nach 

dem Schachte zu veranlassen. Nach Verlauf einer ge- 

wissen Zeit ist der Nachschwadcn durch das Eindringen 

von frischer Luft soweit verdiinnt, dafs die Rettungs- 

mannschaft ohne Gcfahr in die Grubenbaue eindringen 

kann (Yiq — ’/20 Verdiinnung).

Indes ist das Vordringen bis in die Nahe der Arbeits- 

stiifóe gefahrlich, da hier wegen der geringen Luftzufuhr 

die Verdiinnung des Nachschwadens nur sehr langsam 

von statten geht. Wartet einer an einer geschiitzten 

Stelle das Yerziehen oder wenigstens eine hinrcichendc 

Verdiinnung des Nachschwadens ab, so kann er selir 

wohl gerettet werden, wie eine, Reihe von Beispielen 

bei grofsen GrubcnexpJosioncn gezeigt hat

Besondere Gefahr wird durch die Sch wad cn bei 

cinem Grubenbrande  hervorgerufen, da sich dieselben 

bei einem in der Nahe des einzlehcnden Schachtes ge- 

legenen Braridherde mit dem Wetterznge durch samtliche 

Grubenbaue ycrtcilen und dadurch jeden in den Betrieben 

wcilcnden Menschen gefahrden. Auch hier sclieint das 

todliche Gas Kohlenoxyd zu sein, da Kohlonsaure nnd 

andere gellilirdcnde Gase wegen der gewohnlich in den 

Strecken vorhandenen Verdiinnung des Schwadens keine 

liennenswerte Gcfahr mehr yerursachen konnen.

Zum Schlusse werden dann noch die Mafsnahmen 

fiir d ie  Lebens re t t ung  nach  Grubenexplos ionen 

und G rubenb randen  in Erijrterung gezogen.

Zuniichst wird die inoglichst schnclle Einfiihrung 

von frischer Luft in die Grubenbaue cnipfohlen, da er- 

fahrungsgemafs durch die Explosion selbst nur ein geringer 

Teil Menschen den Tod findet und dic griifsere Anzahl 

erst nach Verlauf von 1 bis 2 Stunden im Nachschwadcn 

umkommt. Rettungsarbeiten, die innerhalb dieses Zeit- 

raums ausgefiihrt werdenj vermogen also noch viele 

Menschenleben zu retten Da bei Vorhandensein von 

Wettersclieidern im Schachte diese durch die Eiplosion 

haufig zerstort werden, so wiril die Anbringung von leicht 

beweglichen Sicherhcitsklappen im Wetterscheidćr cm- 

pfohlcn, welche sieli durch den Druck der Explosion 

ijiTnen und nachher A_on selbst wieder schliefsen. Auch 

sollten die Schachtdeckel am Wetterschachte so ein- 

gerichtet sein, dafs. sie, im Falle der Esplosion nicht 

leicht beschadigt werden konnen, oder man sollte Rescrve-
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Vorrichtungcn bcreit halten.*) Ferner empfiehlt es sich, 

die Verbindungsstrecken zwischen dein einziehenden und 

ausziehenden Wetterstrome in der Niihe des Schachtes 

moglichst eng zu machen und mit hinreichend starken 

Verschlagen oder Wctterthiircn zu versehen, welche dem 

Drucke der Explosion Widcrstand leisten. Hiprdurch wird 

das verhangnisvollc, so oft erfolgte unmittelbare Aus

stromen des einziehenden Wetterstroms aus dem Wetter- 

scliachte nach Moglichkeit vermieden.

Wenn die nach einer Explosion fliichtenden Mensehen 

bereits in der Ilauptforderstrccke, welche meistens ja 

aucli die Ilauptanfahrstrecke ist, geniigend aufgefrischte 

Luft antreffen, so kann der grofste Teil derselben durch 

die rordringende Rettungsmannschaft noch gerettet 

werden.

Es ist ferner von erheblicher Wichtigkeit, die Rettungs

mannschaft ohne Verziigerung in die Grube zu bringen. 

Da dies, wenn Schacht und Fiirderkorbc bei der Explosion 

beschiidigt sind, grofse Schwierigkeiten macht, so ist die 

dauernde Feuchthaltung der Streeken um den Schacht 

hemm, sowie des Schachtes selbst sehr wunschenswert, 

um das Vordringen der Explosion und ihrer Wirkungen 

bis zum Schachte zu Yerhiiten.

Dic im Falle einer Explosion zu treflenden Mafs- 

nahmen sollten vorher vom Betricbsfiihrer gcnau erwogen 

und samtlichen Grubenbeamten bekannt gemacht werden. 

Vor allem sollte aber auf die grofse Bedeutung der beim 

Eindringen in den Nachschwadcn sich zeigenden Warnungs- 

zeichen an den L^mpon hingewiesen werden. Gegeniiber 

den Gefahren des Kohlenoxyds, bei dem dic Warnungs- 

zeichen am Geleucht vcrsagen, wird das Mitnehmcn von 

kleinen Thieren (z. B. Mausen) empfohlen.

Fiir die Rettungsmannschaft ist die Ilauptsache, mog- 

liclist schnell mit dcm erforderlichen Gczahe vorzudringen 

und die verbrochenen Ycrschliige und Wcttcrthiiren 

wieder herzustcllen, weil dadurch am ersten wieder 

frische Luft in die mit Nachschwadcn angefiillten Baue 

geleitet wird. Briiche in den Forderstreckcn sollten 

wenigstens soweit beseitigt werden, dafs iiber dieselben 

hinweg cin friseber Luftstrom lbrtstreiehen kann. Das 

Betreten der mit Nachschwadcn angefiillten, ausziehenden 

Wetterstrecken mufs wegen der damit verbundenen 

Gefahr moglichst vermieden werden.

In der Niihe der Arbeitsstofse tritt nach Verlauf 

eińiger Zeit eine neue Gefahr durch das vermchrte 

Austretcn von Grubengas hinzu. W ic oben erwiihnt, 

loschen bereits 5 pCt. dieses Gases die Lampen aus. 

Da aber erst ein Gehalt von 50 pCt. an diesem Gase 

eine ernstliche Gefiihrdung des Lebens mit sieli bringt, 

so kann ein Mann, ausgeriistct mit einer clektrischen 

Lampe, zum Zwecke der Lebensretturig eine Zcitlang

*) Im hiesigen Industriebezirke beflnden sich auf einer Reihe 
Ton Wetterschachten gewótbte, an den Randern mit Wasserrer- 
schlufs aufliegende, eiserne Schachtdeckel, welche im Falle einer 
Eiplosion zweifellos die gewttnschte Druckauagleichung und Sicherheit 
bieten wurden.

vordringen, um bewufstlos gewordene Leute bis in die 

frische Luft zuriickzubringen.

Beim Eindringen in unmittelbar giftige Gase ist das 

Mitnehmcn von SauerstofT-Apparaten*), von denen einige 

auf jeder Grube vorratig sein sollten, notwendig.

Die Lebensrettung nach einer Grubenexplosion hiingt 

zum grofsen Teil viel mehr von dem Verhalten der be- 

trofTenen Leute ais von dem der Rettungsmannschaft ab. 

Bei dem geringsten Anzeichen einer Explosion' sollte 

sich jedermann sofort flach auf den Boden werfen, da 

man hierdurch von der Verbrennung und der mechanischen 

Einwirkung auf den Korper am wenigsten betroiTen 

wird. Aufserdem befindet sich hier die beste Atmungs- 

luft, da die frische kuble Luft immer iiber die Sohle 

streicht. Anstrcngungen sind wegen der Beschleunigung 

der Vergiftungserschcinungen moglichst zu yermeiden.

Fiir diejenigen Leute, welche z. Z. einer Explosion 

in Grubenabteilungen gearbeitet haben, deren Baue von 

letzterer nicht betroiTen sind, ist es oft von grofsem 

Verhiingnis gewesen, dafs sie sofort nach der Katastrophe 

blindlings durch die mit Nachschwadcn angefiillten 

Ilauptiorderstrecken zum Schacht geeilt sind und dadurch 

in viclen Fallen ihren Tod gefunden haben. Die Flucht 

durch dic Ilauptiorderstrecken sollte inimer mit der 

notigen Vorsicht ausgefiihrt, und das Auftreten von 

Nachschwadcn, welches sich durch den Reiz auf. die 

Augen und ungewohnliche Erhohung der Temperatur 

leicht bemerklicli macht, wohl beachtet werden. Beim 

Vorhandensein starker Nachschwadcn sollte nach Mog- 

liehkeit das Verziehen derselben in abgclegenen Bauen 

abgewartet werden, und wie bcdeutungsvoll die Beob- 

aelituug dieser Vorsichtsmafsregel ist, hat sich bereits 

in einer ganzon Anzahl von Einzelfiillen, u. a. auch auf 

der Tylorstown-Grube ergeben, wobei Leute fiir mehrere 

Stunden im alten Mann das Verziehen der Nachschwadcn 

abgewartet haben und dadurch gerettet worden sind, 

wahrend andere durch die kopflose Flucht zum Schachte 

im Nachschwadcn den Tod gefunden haben.

Nach Vcrlauf mehrerer Stunden kann die Flucht 

durch dic Ilauptiorderstrecken oder die Wetterstrecken 

erfolgen; letzterer Weg ist aber mehr zu einpfehlen, da 

grofsere Briiche dort seltener vorkommen.

Da die Grubenlampcn nach einer Explosion fast stets 

verloschen und auch im Nachschwadcn kaum zur Ent- 

ztindung gebracht werden konnen, so ist auf die Bereit- 

haltung elektrischer Grubenlampen innerhalb der Betriebs- 

abteilungen bcdacht zu nehmen.

In gefahrlichen Schlagwettergruben ist auch dic 

Aufbewahrung von SauerstofT-Apparaten in der Grube 

zur Ermoglichung des Eindringens in die durch Nach- 

schwaden gefahrdeten Grubenbaue wiinsclienswert.

Bei Grubenbranden ist die alsbaldige Abfiihrung der 

Brandgasc zum Wetterschachte von der grofsten

*) Yergi. Gliickauf Jahrg. 1896, Nr. 45, S. 883.
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Wichtigkeit, um das Eindringen derselben in die Gruben- 

baue zu vcrhutęn. Hand in Iland damit mufs dic Ab- 

scbliefsung der frischen Luft erfolgen, weil nur dadurch 

der Grubcnbrand erstickt werden kann. Stens.

Yersuche uiid Verbesserungen beim Bergwerks- 
betriebe in Prenfsen wSIirend des Jahres 1896.

(Aus der Zcitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinonwesen, 
Berlin, Yerlag yon "Wilhelm Ernst & Solin.)

Den in der Zcitschrift f. B-., II.- u. S^-W. erschienenen, 

nach amtlichen Quellen zusammengcstcllteri Bericlit iiber 

die Vcrsuche und Verbesserungen beim Bergwerksbetrieb 

im Jalire 1896 geben wir nachstehend auszugsweise 

wieder.

I. G ew in n u n gsarb o iten .
a) Sprcngarbei t .

I l andboh ra rbc i t .  —  Dic im yorigjahrigen Bericlit*) 

bcschriebeheń, von der H a r d y  P a te n t  P ick  Comp. 

in Shef f i e ld  bczogenen Ra tcb  e t tm asch in cn  und 

die ganz iihnlich konstruierten llandbohrmaschinen „Saar1* 

der Firma A. u. J. Franęois in Ilerbesthal haben sich 

auf der Grube Konig bei Saarbrucken auf dic Dauer 

nicht in der anfanglieh geruhmten Weise bewiihrt. Dic 

Vorteile dieser Maschinen sollten liauptsachlich darin 

bestehen, dafs sie ohne Gcstell leicht vcrlagert und 

daher namentlich auf schwachen Fliitzen bei Herciri- 

gcwinnung barter Kobie nnd beim Nachschiefsen des 

Ncbengesteins Ycrwendet werden konnten. Bei Vcr- 

sueben auf den Gruben Reden und Konig stellte sich 

aber heraus, dafs passende Stempel oder Widerlager, 

Vorspriinge an der Firstc, Sobie oder an den Seitcn- 

stdfsen, gegen welche die Masehine vorspreizt werden 

mufs, meist nicht vorhanden sind. In der Regel mufsten 

wegen der Masehine besondere Stempel geschlagen 

werden. Zur Verlagcrung der Masehine selbst waren 

stets zwci Arbeiter erforderlich, von denen einer die 

Masehine so lange haltcn mufste, bis der andere durch 

Hin- und Ilcrbewegen der Knarre die Bobrspindel so 

weit vorgeschoben hatte, dafs die Masehine zwischen 

Stofs und Stempel bezw. Widerlager ycrspreizt war. 

Hierauf mufste noch mittelst einer Fliigelschraubc je 

nach der Harto des zu durc.libobrendcn Gesteins die 

Bremse angezogen werden.

Beim Bohren kommt cs oft vor, dafs sich die vior- 

kantige Spitze der Iliilse in dem Stempel oder Widcr- 

lagcr mangels geniigenden Widerstandes mit dreht. Es 

findet dann ein Vorrucken des Bohrers nicht statt. 

Diesem Uebelstande bat man allerdings dadurch ab- 

gebolfen, dafs man um dic Stempel zunachst eiserne, 

mit einer vierkantigen Ycrticfung yorsehene Klammcrn 

legte. An einigen Maschinen bat man zu gleichcm 

Zwccke auch an Stelle der Spitze cinc Klaue an- 

gcbracbt. Beim Einsetzen und Auswechseln neuer

*) Yergl. Gliickauf 1896, Nr. 33, S. 042.

Bohrer miissen zum Losen der Bohrmutter und zum 

Festspreizen der Masehine wieder zwei Arbeiter bc- 

schiiftigt werden. Durcli diese umstandljche und zeit- 

raubende Bedicnung gehen dic Vortcile, welche durch 

das leichtcrc Bohren dem Arbeiter erwacliscn, wieder 

verloren.

Auf Grube Reden hat man sich durch diese Uebel- 

sliindc vcranlafst geseben, cin besonderes Gestell fiir die 

Masehine zu konstruieren, wrobei auch diese selbst 

einige Abiinderungen erfahren hat.

Das neue Gestell (yergl. Fig. 1 u. 2) besteht aus 

zwei ineinander gcschobenen Iliilsen a und b und der

Spannschraube c. Dic innere Iliilse b triigt am Kopfe 

cinc scharfkantige Spitze und am unteren Ende das 

Muttergcwindc fiir dic Spannschraube. Letztere geht 

durch den Boden der aufsercn Iliilse, ist mit einem 

Sechskant und einem vierarmigcn Schliissel zum Spanncn 

des Gestcllcs yerschen und rciclit in den in zwci flac.be
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Spitzen auslaufcnden Gcstellfufs liinoin. Auf der dreh- 

baren iiufseren lliilse a sitzt dic verschicbbare Schcllc g, 

wclcbc mit Schraubc und dcm Schliissel k an dcm 

Gcstcll fcstgeklemmt wird und dic Verbindung der 

Maschine mit dcm Gcstcll Ycrmittclt.

Dic Bohrmascliinc selbst ist insofern abgcandcrt 

worden, ais dic Bohrspindcl bis zu 1 m verl;ingert, 

dic lliilse aber etwa 10 cm hinter der zweiteiligen 

Hobrmutter c abgeschnitten ist. Auf dcm Hiilsen- 

Stumpfe d sitzt die glcichzcitig ais Brenise dicnendc 

Schcllc f mit der Schraubc h und einem seitlichen 

konischcn Fortsatz. Dieser pafst in eine cntspreclicndc 

Oclfnung der Schcllc g und wird mit dieser mittelst 

Schraubc und des Schliissels i in festc Yerbindung gc- 

hracbt. Das hintere Ende der Bohrspindcl tragt einen 

Vierkant zum Aufnehmen cincr Kurbcl oder cincr 

Bohrknarre.

Dic mit der so yerbesserten und mit der alten 

llardyschcn Bohrmaschino angestclltcn Bohryersuchc 

haben ergeben, dafs das Aufstellen in 1/j der Zeit 

geschieht, ais bci der letzteren. Auch beim Bohrcn 

selbst ergab sieli ubcrall da, wo dic Kurbcl verwcndet 

werden konntc — und dies ist die Regcl — cinc Zeit- 

crsparnis von etwa 1/3 gcgcniibcr der mit der Bohr- 

knarre langsamer arbeitenden Hardy-Maąchinc.

Auf dcm Stcinkohlenbergwcrkc Gnifin Laura bei 

Konigslilittc in Oberschlesien fand die Ilardysche Bolir- 

masehinc beim Qucrschlagsbctricbe mit giinstigcm Er- 

folge Anwendung.

Auf der Grube Maybach bci Saarbrucken wurden 

Versuche mit der Ilandbobrmaschinc von U lr ich  gc- 

macht. Dieselbe besteht aus zwei ITauptteilen, der 

eigcntlichcn Bohrmascliinc • und dem Gcstcll. Bei der 

in Fig. 3 dargcstcllten Bohrmaschine befindet sich im 

Gebause a die Bohrspindcl B drchbar gelagert. Dicse

ist in ihrer ganzen Lange mit starkom, prismatisch 

flachgangigcm Gcwindc und mit cincr Nutc zum Bctrieb 

des inneren Mcclianismus vcrseh’en. Dic innerc Riidcr- 

iibersetzung ist derart gewahlt, dafs bei gleicher Um- 

drchung des Bobrcrs cin bestimmter Vorsclmb je nach 

der Festigkeit der Massen in drci Yerschiedenen Steigungen

stattfindcn kann. Das Verandern des Vorscbubs gc- 

schicht durch Ein- oder Aussclialtcn der Kuppelungcn m1 

und m2. Dic mit Zahnrad versehcne Nufs i dreht bei 

ausgeschaltcten Kuppelungcn dio leer laufenden Zalin- 

rader f und g stlindig mit, wobei der Bohrcr um die 

durcli die Steilheit des Gcwindcs der Bohrspindcl bedingte 

Liinge vorriickt. Durch Einschaltcn der Kuppelung m1 

wird das Zahnrad f mit dem Zahnrad h in festc Vcr- 

bindung gebracht, und letzteres greift dann in das mit 

der Bohrinutter L fest Ycrbundene Zahnrad o (in der 

Zcichnung im Schnitt gczcichnct), wodurch dic Bohr- 

mutter in dcmselben Sinne wic dio Bohrspindcl gedrcht 

wird, und der Bohrcr nur um dic Differcnz der Drehung 

beider vorriickt. In gleicher Weise dreht bci Ein- 

sclialtung der Kuppelung m2 das Zahnrad k das im 

Schnitt gezcichnctc Zahnrad p und mit diesem wieder 

die Bohrmuttcr. Der Knopf q dient zum AusUisen der 

Mutter L, um ein schnellcs Ilerausziehen der Bohr

spindcl zu crmiiglicKen.

Mit der Maschine, welche stark gebaut ist und nach 

liingerem Gebrauche noch kcinen Verschlcifs zeigt, 

wurden ahnlicho Ergebnisse erzielt wic mit der Thomas- 

Bohrniaschinc. Ais Naehtcil, welchcr aber nielit im 

System begriindet liegt, ist. zu bozeiehnen, dafs die 

Kurbel, yermittclst derer dic Drehung bewirkt wird, 

nicht ais Knarrc bcnulzt werden kann. Dic Verwcndung 

der l\Iascbine in der Niihc der Stiifse begegnet infolge- 

dessen Sehwierigkeiten.

M asch ine l l e  Boh ra rbc i t .  — Auf den Riclitcr- 

schacbten des Steinkohlcnbergwcrkes Laurahiitte, Bcrg- 

revier Kattowitz, wird durcli Driilite Yon 2,5 qmm 

Querschnitt aus dem Leitungsnctz, welchcs fiir dic 

elcktrische Bcleuchtung der Fiillorter, Qucrschlage und 

Mascliincnstubcn dasclbst angclegt ist, dic Kraft von 

1 Pfcrdcstiirke ohne Storung der Leitung zum Betriebc 

cincr c lck t r is chen  Stofs - Bohrmasc l i i nc  von 

S iem ens  & I l a l s k c  entnommen. Diese Maschinc 

maclit 420 Schliige in der Minutę und bolirt ohne Aus- 

wTcchsclung im milden Thonschicfcr 15 bis 20 cm in 

der Minutc, im lmrteren Sandstein ungefahr 10 cm. 

Dio Maschinc kann bis zu 2,5 m Strcckcnliohc benutzt 

werden. Zur Bcdicnung sind 2 Mann niitig, welche 

ohne Miihe in kurzer Zeit angclcrnt werden konnen. 

Dic Maschine selbst wiegt 50 kg, dic Spannsiiulc GO kg 

und der Motorkasten cbcnfalls 00 kg.

Yon der Bcrginspektion Claustbal und der Gruben- 

Ycrwaltung zu St. Andreasbcrg sind weitere Yersuche, 

um don Dynamitvcrbrauch bci der maschinellen Bohr

arbcit durch Vcrk l  e inerung  der Dnrchmcsser  der 

Bohr locher  zu yerringern. gemacht worden. In Claus- 

tlial ist man bei der Halttc aller Maschincnbotriebe mit 

der Mcifselbreito der Abbohrcr auf 24 bis 26 mm hci;nnter- 

gegangen. Es werden dann Patroncn von 20 bis 22 mm • 

Durchmesser an Stelle der friilieren von 26 mm Durch- 

messer yerwandt. Die Dynamitersparnis betragt 1/5 bis
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Yg des bisherigen Verbrauehes; auch ist die Geschwindig- 

kcit des Bohrens erhoht worden. In St. Andreasberg 

ergab sich bei einem Yorsuchsbobren zwischen einem 

Meifselsątz von 23 mm Endbohrer - Schneidebreite und 

einem solchcn von 20 mm Endbreite bei Anwendung 

des letzteren ein Minderverbrauch an Dynamit von 

27 pCt. unter alierdings etwas ungleiohen;Verhiiltnissen.

Neu zur Einfuhnffig gekommen ist der maschinelle 

Bohrbetrieb auf der Grube Bockswiese bei Lautenthal. 

Audi hier hat derselbe, wie in den anderen Oberliarzer 

Kęyieren, vor Ortsbetrieben die Gewinnungskosten auf 

die Hiilfte der friihercn ermafeigt. Die Kosten fiir 1 cbm 

haben nur 5,38 JL  gegen 10,51 JL . bei IIandarbe.it 

betragen, obgleich der Dynamitverbrauch sich auf das

D.oppeHc, 1,20 gegen 0,67 J t ., steilte. Ueber den Erfolg 

der maschinellen Bohrarbeit in den Abbauen liegen noch 

keine genauen Ergebnissc vor.

Sprengstof fe .  — Auf dcm Steinkohlenbergwerk 

Kiinig in Oberschlesien wurde geprefstes Pu lver  aus 

der Giiltlerschen Fabrik Kriewald bei Gleiwitz yersuchs- 

weise angewandt. Dasselbe wurde anfanglich in Cylindęrn 

von 35 mm Durchmesser und 15 oder 30 mm Liinge 

geliefert, welche fiir' die iiblichen Bohrlochcr von 30 bis 

32 mm Durchmesser nicht verwendbar waren. Es 

mufeten daher die Schneiden der auf den Versuchs- 

ortern verwendeten Bohrer auf 40 mm Breite geschiirft 

werden. Die Herstellung eines Bolirlochcs mit solchen 

verbrcitertcn Meifseln erforderte einen Meliraufwand an 

Zeit von i/3 der sonst benotigten Zeit. Infolgedessen 

ging die Iliiuerleistung zuriick, wodurch der Vorteii, 

dafs die Sprengmaterialienkosten, und zwar besonders 

beim Pfeilerabbau, niedriger waren ais bei kornigem 

Pulver, wieder reiclilich aufgewogen wurde. Daraufhin 

wurden spater Versuche mit Pulvercylindern von 30 mm 

Durchmesser und gleicher Liinge angestellt. Sie ergaben 

bislier, dafs nahezu dieselbe Menge crforderlieh war wic 

bei Verwendung von kornigem Pulver, und dafs die 

Materialienkosten etwas hoher waren (1 kg geprefstes 

Pulver 0,585 J L , 1 kg korniges Pulver 0,55 Jć .). Die 

Wirkung des schichtenweise von aufsen nach innen 

anbrennenden Pulyers ist in Tester Kohle gut, der Stiick- 

kohlenfall griifeer ais beim gewohnlichen Pulver; dagegen 

ist die Wirkung in tauber oder zcrkliifteter Kohle, also 

vor allem in zerdriickten Pfeilern, geringer. Dic Ent- 

wickelung von beliistigenden Gasen war fiir gewohnlich 

nicht grofser ais beim Kornpulver. Der hauptsachlichste 

Vorteil des geprefeten Pulvers bestelit in der gefahrlosen 

Handhabung, wiihrend bei Kornpulver die durch Ver- 

strcuung der Kornchen bedingte Entziindungsgefahr nicht 

unbedeutend ist.

Von der Gewerkschaft Hercynia bei Vienenburg 

wurden Yersuclie mit den SprengstofTen Progressi t 

und D a h m e n i t  im Salz gemacht. Diese Sprengstoffe 

haben sich dort nicht bewiihrt.

Auf der Grube Maybach bei Saarbrucken sind ais

Sicherheitssprengstoffe neben dem liinger.e Zeit hindurch 

a l le i n  benutzten Dahmenit A versuchswcise Kohlen- 

k a r b o n i t  und Sicherhe i  tssprengp u lver  aus den 

Kiiln - Rottweiler Pulverfabriken angewendet worden. 

Bei letzterem wurde zunachst sein Verlialten in feuchter 

Grubenluft untersucht. Es ergab sich, dafs cs zur Yćr- 

meidung des Feuchtwerdens crforderlieh ist, beim Lagern 

den SprengstofT in der OrigInalverpackung von Oelpapier 

zu belassen, und dafs diese Verpackung selbst bei 

liingerem Lagern cin Anziehcn von Feuehtigkcit ver- 

hindert. Die weiteren Versuche bezogen sich auf die 

Sprengwirkung der Sprengstoffe, den Verbrauch auf 

1 t Kohle und die hiermit im Zusammenhang stehenden 

Kosten des Sprengens. Es wurden zu diesem Zwecke 

in yerschiedenen Arbeitspunkten unter moglichst gleich- 

bleibenden Vcrhiiltnissen die yerschiedenen Sprengstoffe 

mehrere Tage hindurch bei der Schiefsarbeit benutzt. 

Bei dem Riittern der gefcirderten Kohlen ergab sich, 

dals bei Yerwendung dieses Sprengstoffes der Stiick- 

gehalt um 4,4 pCt. grofser war, ais boi der Verwendung 

von Kohlenkarbonit, und um 7 pCt. grofser, ais bei der 

Verwendung von Dahmenit A. Ein Vergleicli der auf

1 t Kolilen yerbrauchten Mengen unter Beriicksichtigung 

des Preises der yerschiedenen Sprengstoffe und Ziind- 

hiitchen fiel gleichfalls zu gunsten des Sicherheits- 

sprengpulvers aus.

Mit te l  gegen Vcrsagen einze lner Pa tronen .  

Auf dcm konigl. Steinkohlenbergwerk Kiinigin Luisc ist 

durch den Oberstciger Muscliallik ein Gcziihe eingefiihrt 

worden, durch welches dcm Versagen einzelner von 

mehreren zu einer Ladung vcrwendeten Patronen vor- 

gebeugt werden soli. Es bestelit aus einem diinncri 

messingenen Pfriemen, mit welchem dic einander zuge- 

kehrten Bodenflachcn der Patronen mchrfach durchstochcn 

werden, um den brennenden Gasen einen leichtcn Weg 

aus der einen in die andere Patrone zu bahnen.

Spr engversuch e mit  Kna l lgaspa tronen .  Auf 

der Zeche Mont-Cenis im Bergrcvier West-Dortmund 

sind von dcm Irigenieur Dr. Ochse aus Koln Sj>reng- 

yersuche mit Knallgaspatronen angestellt worden. In 

starken Stahlhiilsen wurde angcsiiuertes Wasser mittelst 

des elektrischen Stromes in seine Bestandteile zcrlegt, 

und das in der Stahlpatrone unter etwa 400 Atm. Druck 

stehende Knallgas durch elektrische Zundung zur 

Explosion gebracht. Die in dem Gestein weggethanen 

Scluisse zcigten keine Flainmcnerschcinung, warfen auch 

geniigend. Die Fertigstellung der Patronen crscheint 

indessen nicht ungcfiihrlich. Dr. Ochse wurde in dem 

neben der Zeche errichteten Laboratorium wahrend der 

Yorbereitung einer Patrone durch pliitzliche Explosion der- 

sclbcn so verletzt, dafs cr die Vcrsuche einstcllen mufste. 

Wegen des in den Patronen yorhandencn hohen Druckes 

crscheint deren Verwendbarkeit beim Bcrgwerksbetriebe 

selir zweifelhaft.
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b) K c il arbeit .

Auf der Grube Kijnig bei Saarbrucken wurde der 

von A. u. J . Franęois in Herbestlial łiergcstellte Gestcins- 

brecher*) im Flotze Wrangel in einer schwebenden 

Strecke verwendet, welche die IV. Sobie mit der III. 

yerblnden soli. Nur im ersten Monat wurde mit Sehiefs- 

arbeit Yorgegangen, biorauf aber wegen starker Sclilag-

wettercntwickelung zur Ausfiilirung der Keilarbeit mit 

dem Gesteinsbreclier geschritten. Gegenwiirtig liat die 

Strecke eine ilaclie liohe von 200 m erreicht, hiorvon 

sind 150 m ausscliliefslicli durcli Keilarbeit hocli gebracht. 

Vergleicht man Keil- und Schiefsarbeit in dieser Strecke, 

so findet man ais Monatsergebnis:

Aufge-

fahrene

in

Gewonnene

Kohlen

t

Gedinge fiir Gedinge im 

Durchschnitt 

fiir 1 ni

JL.

Kosten 
des Spreng- 

materials 
fiir 1 m

J i.

Schmiede- 

kosten 

fiir 1 m

JL.

Gesamtkosten 

fQr 1 m

JL.

Hauer- 

scliicbten 

fur 1 in

JL.

Yerdienter 

Lohn fiir 

1 Hauerschicht

J i.
1 ni

JL.
1 t

JL.
b e i Au s f i i l i r u n g  der Sc li i o fs arbe i t :

40 211 13,00 2,00 23,55 1 1,43 0,23 25,21 4,69 4,65
be i Aus f i i l i r u ng der K e i l a r b e i t  mi t dem Ges t e i n sb r ec l i e r :

32 175 | 20,00 | 2,00 | 36,94 | 1 0,25 37,19 | 8,75 4,10

Wenn lilernach mit dem Gesteinsbreclier noch lange 

nicht die Leistung der Schiefsarbeit erreicht wird, so 

ergiebt die Arbeit mit ihm gegeniiber der gewohnlichen 

Keilarbeit docli hohere Lcistiuigon und bietet den Vorteil, 

dafs der vom Stofse weiter abstehende Ilauer von dem 

hereinbrechenden Gestein nicht so leicht getroffen wird 

und mit geringerer Anstrengung arbeitet.

Auf Grube Gerhard zeigte sich der Apparat den 

alteren Brechkeilen gleichfalls sehr iiberlegcn, indem mit 

ihm in einer 2,8 m breiten Strecke cin Bergemittel yoii 

ca. 1 m Miichtigkeit durch zwei an den Stiifscn an- 

gesetzte (30 mm weite Locher mit ziemlieher Leichtigkeit 

auf ctwa 1 m Tiefe hereingewonnen wurde, was mit 

jedem alteren Brechkeil ganz unmoglich gewesen wiire.

Auf Grube Camphausen brachte der neue Keil bei 

der Kohlongewinnung in giinstigen Fallen, bei ziilier 

Kohle, sogar auf einmal soviel herein, wic 2— 3 Spreng- 

schiisse. Letztere Leistung mufs jedoch ais Ausnahme 

gclten. Im allgemeinen wird man mit der Schiefsarbeit 

mindestens die gleiche Leistung in kiirzerer Zeit er- 

zielen, wie mit dem neuen Gesteinsbreclier, und es wird 

daher letzterer nur dort mit Vorteil a l lgemein  Ver- 

wendung finden, wo dio Schiefsarbeit ausgeschlossen ist.

c) Schr iim arbeit.

Kor fmannsche  Schri immaschine.  Auf dem 

Steinkohlenbergwerke Mansfeld bei Langendreer im 

Bergrcvier Witten sind beachtcnswerte Versuche mit 

einer neuen Schriimmaschine y o i i  der Firma Heinrich

Korfmann jun. in Witten bei den Kohlengewinnungs- 

arbeiten, insbesondere bei dem Streękenbetriebe, ein

geleitet worden; diese Yersuche sind zur Zeit noch nicht

Fig. 4.

* Siehe Naheres dariiber in Gliickauf 1897, Nr. 31.

zum Abschlusse gelangt; dic Maschinc ist in Fig. 4 zur 

bildlichen Darstellung gebracht; sio unterscheidet sich y o i i  

den seither bekannten Schrammaschinen mit mehreren 

gleichzeitig arbeitenden und einander iibergreifendcn 

Bohrern im wesentlichen durch den besonderen Bohrer-
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fiilirer, dessen Anordnung aus der Fig. 5 des naheren 

heryorgelit. Die parallel diclit nebeneinander liegenden 

Bohrer a werden liinter Ihrer 

Sclineide durch starr mit ein

ander verbundene Iliilsen c ge- 

fiihrt, die beim Vorriicken der 

Bohrera yonStifteni derbeiden 

aufserenBohrera'indenSchram Fig. 5.

mitgenommen werden.

II. B otrieb  der B au e.
Abbau zweier nahe ubere inander  l iegender 

Flotze. Im  Mittelfelde der Grube Kreuzgniben bei 

Saarbrucken sind die Flotze 6-Oberbank und 6-Unterbank 

durch cin 60 bis 75 cm starkes Scliiefermittel von ein

ander getrennt. Flotz 6-Oberbank besteht aus 1,80 

bis l ,90m reiner Kohle, wahrend Fliitz 6-Unterbank 

vom Liegenden zum Ilangenden 30 cm Kohle, 50 cm 

Bcrgemittel und 60 cm Kohle aufweist. In einem 

Feldestcil hat man Fliitz 6-Obcrbank mittelst Stofsbau 

mit Yollstandigem Bergeversatz bei einem Gedinge von

2 JL  fiir dic Tonne nahezu abgebaut, wahrend die 

Gewinnung von Flotz 6-Unterbank spiiter erfolgen soli, 

falls letzteres, da dem Flotze der Druck genommen ist, 

uberhaupt noch mit Yorteil moglich ist. In einem 

anderen Feldestcil gcschieht seit kurzor Zeit der Abbau 

beider Flotze in folgender Weise. Von der in der 

Oberbank aufgefahrcnen Grund- bezw. Teilstrecke wird 

durch ganz kurzo Querschlage die Unterbank gelost und 

in dieser werden Bremsberge in etwa 250 in Abstand 

von einander aufgchauen und mit der ais Wetterstrecke 

dienenden naclist hoheren Teilstrecke in der Oberbank 

zum Durchschlag gebracht. Es hat also jeder Bremsberg 

auf beiden Seiten ein Abbaufeld von 120 bis 130 m 

streichender Lange. In diesen Abschnitten werden beide 

Flotze in der Art gewonnen, dafs man zuniichst die 

Unterbank mittelst Strebbau mit kurz abgesetztcn 18 

bis 20 m hohen Stiifsen abbaut, an der Baugrenze das 

Mittel und die Oberbank durchbricht und letztere auf 

dem Mittel unter Bcnutzung der Forderstrecken der Unter

bank ohne Bergevcrsatz zuriickbaut. Wenn auch bei 

der Riiekgewinnung der Oberbank viele Stempel und auch 

Ilolzpfeiler gesetzt werden miissen, so steht, auf die 

Tonne der lallenden Kohlen berechnet, der Material- 

verbrauch mit 0,20 JL. doch weit unter dem Durchschnitts- 

satzo fiir die iibrigen Kohlengewinnungspunkte der 

Grube. Das Gedinge stellt sich beim Strebbau in der 

Unterbank und beim Durchbrechen der Oberbank auf

2.60 JL  fiir 1 t und beim R iickbau der Oberbank auf

1.60 JL  fiir 1, wobei in der Kolile nicht geschossen 

wird. Nimmt man die streichende Abbauliinge nicht 

grofser wie oben angegeben, so kommen besondere 

Reparaturen in den Forderstrecken nicht vor. Dabei ist 

die Bewetterung der Arbeitsstofee, vom ersten bis zum 

letzten Stadium, leicht und gut, der fur die Bewetterung 

stets unbeąueme Abbaustreckenbetrieb ist vermiedcn.

III . G rubonausbau.
Anst r ich  der Grubenho lzer  mit  Carbol ineum. 

Auf Grube Heinilz bei Saarbriicken hat man zur besseren 

Erhaltung der Ziminerung die Iliilzer versuchsweise mit 

cinem Anstrich yon Carbolineum yersehen, und zwar 

fiir die auszichenden Wcttcrstrecken, ferner fiir Stellen. 

an denen die Iliilzer zum Teil im Wasser stehen und 

uberhaupt da, wo man annehmen kann, dafs dic Iliilzer 

elier durch Faulnis ais durch Druck yernichtet werden. 

Die Erfahrungen, dic mit dem Carbolineumanstrich 

gemacht wurden, sind ebenso wie die seinerzeit auf 

der Grube Altenwald gemachten recht giinstig. Zum 

Vergleieh sind im Januar 1896 an mehreren Stellen 

carbolinicrte und nicht cabolinierte Iliilzer nebeneinander 

eingebaut worden. Wahrend diese bis zum Jahrcsschlufe 

zum Teil schon langst durch Faulnis so weit zerstiirt 

waren, dafs sic ausgcwcchselt werden mulśten, ist an 

jenen kaum eine Spur von Faulnis wahrzunchmcn.

Die Iliilzer werden iiber Tage einmal mit Carbolineum 

angestrichen; Bcdingung fiir einen wirksamen Anstrich 

ist, dafs die Iliilzer Yollstandig entrindet und inoglichst 

trocken sind; alsdann dringt das Carbolineum schnell in 

das IIolz ein, nasses llolz nimmt dasselbe so gut wie 

gar nicht an. In der Grube werden noch die Schnitt- 

ilachen der Iliilzer mit Carbolineum angestrichen. Auch 

ist boi Ilolzern, die bereits in der Grube eingebaut waren, 

und die schon die ersten Spuren von Faulnis zeigten, 

mit Erfolg der Carbolineumanstrich angewandt worden.

Bei einem monatlichen Bedarf von 600 Stcmpcln in 

Langcn von 2,0, 2,2, 2,5 und 3 m Lange und einem 

Durchmesser von 20 bis 24 cm verursachte das Car- 

bolinieren folgende Kosten:

195 kg Carbolineum zu 15 Pfg. . . . 29,25 JL

an Arbeitslolin............................................ 45,00 „

Abnutzung von Pinscln u. s. w. . . . 2,50 „

Summo 76,75 JL

Demnach betragen die Unkosten fiir einen Stempel 

in den angegebeneh Abmessungen durchschnittlich 12,8 

oder rund 13 Pfg.

Zahlenmafeig konnen die Ersparnisse, die die Ver- 

wendung des Carbolineums im Gefolge hat, noch nicht 

angegeben werden, weil von den eingebauten carbolinierten 

Ilolzern noch keins durch Faulnis soweit Yernichtet 

wnrde, dafs es ausgewechselt werden mufste. Dafs dic 

Ersparnisse aber recht erheblich sind, kann man daraus 

schliefsen, dafs von den im Januar unter den gleichen 

Verhiiltnisscn gestellten Ilolzern, die nicht carbolinierten 

zum Teil bereits nach 5 Monaten ausgewechselt werden 

mulśten, wahrend die mit Anstrich versehenen jetzt noch 

fast unversehrt sind, und wenn man bcrilcksichtigt, 

dafs das Einbauen einer ganzen Thurstockzimmerung 

(2 Stempel und 1 Kappe), einschlielslicli Materiał und 

Arbeitslolin, unter Verwendung von nicht carboliniertem 

Ilolze durchschnittlich 10 JL  und von carboliniertem 

Ilolze rund 10,40 J i .  kostet.
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IV . W asser lia ltu n g .
Ried lersche  Vcn t i ls t e u cru ng. Auf dem Stein- 

kohlenbergwerk Fii]vabaI)nliof, Bergrey. Konigshiitto O.-S., 

kam in der 300 m-Sohle cinc Zwillingswasserhaltung 

mit gcstcucrtcn Vcntilcn, Patent Riedlcr, in Betrieb. 

Dieselbe ist von der Carlshiitto zu Altwasser in Sehlesien 

geliefert und leistet z. Z. 4,2 cbm bei 00 Umgangen in 

der Minuto.

Wasserha l  tungsmasch ine mit e lcktrischcni 

Antr iebc. Zur Losung eines unter der Ilauplfordcr- 

soble liegenden, wenig umfangreiclien TeilcsdesKarolinen- 

ilotzes ist auf dem Paulineschacht der cons. Ilohenlohe- 

Stcinkohlcngrubc, Bergrevier Kattowitz, ein Bremsberg 

niedergebracht worden. Am Ende desselben ist eine 

yon der Firma C. lloppe in Berlin gelieferte, elektriseli 

betriebene falirbare Drillingspumpc aulgestellt worden. 

Der elektrische Teil der Anlage ist von Siemens & Ilalske 

ausgefiihrt Ueber Tage steht die eincylindrisehe Dampf- 

maseliine von 24 PS. (bei 3,5 Atm. Ueberdruck), welche 

dio Primiir - Station , eine Gleichstrom - Nebcnschlufs- 

maschino fiir 500 Volt Spannung, 1100 Umdrehungen 

in der Minutę bei einem Kraftyerbrauch von 23,8 PS., 

betreibt. Der Strom wird zunachst iiber Tage bis zu 

einem Bohrloch geleitet und dann durch dieses nacli 

der Sekundar-Station im Karol ineilotz, nach der Pumpe 

und einem unten beschriebenen, zur Forderung aus dem 

Bremsberge dienenden Haspel. Zum Antriebc der Pumpe 

dient ein Gleięhstroin-Nebenschlufsmotor mit Nutenanker 

von 7 PS. bei 500 Voit Spannung und 1100 Umdrehungen 

in der Minutę. Dic Pumpe hebt in der Minutę 0,5 cbm 

Wasser 30 m lioch bei einer Lange der Steigleitung 

yon 150 m. Sie ist nebst der Dynamomaschine auf 

einem fahrbaren Untergestell montiert, welches die 

Steigung des Bremsberges hat, sodafs die Pumpe stets 

horizontal steht. Die Kosten der Anlage mit Erweiterung 

des Maschinenhauses, der Aufstellung der Dampfmaschine, 

der Primar-Station, der Pumpe und des llaspels sowie 

die Anlage zur Beleuchtung des Fiillortes am Haspel, 

des Querschlages und der Fiillortcr am Schacht betragen 

rund 20 000 JL

Wassers t rah lpumpen .  Auf Grube Sulzbach bei 

Saarbriicken hat man dic Spritzwasserlcitung in folgender 

"Weise fiir die Wasserhaltung nutzbar gemacht. Beim 

Abhauen einer einfallenden Strecke im Flotz 1 von der

III. nach der IV. Tiefbausohle wurden samtliche Wasser 

des Flotzes aus der ungefahr 800 m langcn Grundstrecke 

und den iiber derselben befindlichen alten Bauen in 

einem kleinen Sumpf unter dcm Bergeversatz der Grund

strecke auigefangen. Aus diesem Sumpf driickte eine 

kleine Wasserstrahlpumpe, welche an dic Spritzwasser- 

leitung angeschlossen war, die Wasser durch cinc etwa 

130 m lange Rohrleitung bis in den Hauptąuerschlag. 

Zu dieser Siimpfung wurde der Wasserstralilelevator 

Nr. 3 der Firma Porringer & Schindler in Zweibriicken 

benutzt. Der Apparat kostete 12 u1 . Auf derselben

Grube werden die bis unter. die Sohle der Sumpf- 

strcęken himiuter reichendcn Siimpfe des Mellin- 

schachtcs I und des Venitzschachtes durcli Wasserstrahl- 

pumpen, welche an die Druckwasscrleitungen im Schacht 

angeschlossen sind, trocken gelialten. Das Trockenhalten 

der Siimpfe ist der Untcrseile wegen notwendig. Dic 

Wasserstrahlpumpen sind in Siebkiisten auf der Sohle 

des Schachtsumpfes cingebaut. Da es an Kraftwasser 

nicht fehlt, bleiben die Vontile der Kraftwasserleitung 

stiindig soweit geofinet, dafs die Pumpe das zullietsende 

Wasser zu Sumpfe hiilt. Eine Wartung der Pumpen 

ist nicht notig, nur mussen dieselben von Zeit zu Zeit 

gereinigt und die sich um den Siebkasten ansammelnden 

Schlammmengen enfernt werden. (Forts. folgt.)

Die liohmisclic Brauu koli Icnimlustric 
im Jahre 1S9(5.

Nacli der kiirzlich erscliienenen Statistik der Direktion 

der Aufeig - Teplitzer Eisenbahngeśellschaft betrug dic 

Braunkolilenproduktion Bohmens im Jahre 1896

a) im Elbogen-Falkenauer

Revicrc mit . . . .  4 880 Arbeitern 2034496 t

b) ImTepIitz-Briix-Komo-

taucr Ileviere mit .  . 23293 „ 13 262355 t

Zusammen mit 28 173 Arbeitern 15 296 851 t 

Dies ergiebt gegen 1895 cinc 

Mchrproduktion im Reviere a) von 152 555 t 

„ „ b) „ 422145 t.

Ilicrnach hat jeder Arbeiter durchschnittlieh geleistet: 

lin Revier a) 417 t (37 mehr gegen 1895)

„ „ b) 569 t (20 weniger gegen 1895).

Der Geldwert dieser Produktion nach den Mittel- 

preisen betrug:

Im Falkcnauer Rev. 2527 93011. od. 18.4 kr. (4 weniger)

„ Eibogencr „ 1 122 82011. „ 171 kr. (1 mehr)

„ Komotauer „ 679 391 11. „ 123 kr. (13 weniger)

„ Briixer „ 16 059 99511. „ 164 kr. (4 mehr)

„Teplitzer „ 4 886 93511. „ 165 kr. (5 mehr) p.. t.

Von der Gesamtproduktion gelangten zum Eisenbahn- 

versand 13,15 Mili. Tonnen, davon 60,8 pCt. mit der 

Aufsig-Teplitzer Bahn.

Ueber die Lage der Braunkohlenindustrie wird wie 

folgt berichtet:

Die unausgesetzte Konkurrenz, mit welclier die

bohmische Braunkohle seit Dezennien sowohl im Inland

ais im Ausland zu kampfen hat, ist auch im Jahre 1896 

unverandcrt vorhanden gewesen. Die vielseitige Ver- 

wrendbarkeit der bohmischcn Braunkohle hat aber, unter- 

stiitzt durch die sich stets stcigernde, Kohle konsumierende 

Industrie, es ermoglicht, dafs trotz dieser lebhaften 

Konkurrenz dic Produktion im Braunkohlcnrcvicre 

Biilimens neuerlich eine Zunahme erfahren hat. Im 

Beriehtsjahr ist nebst einer ansehnlichen Mchrproduktion 

das Quantum von 611 283 t melir transportiert worden;
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nebst dcm Anwaclisen d|| inliindischen Vcrbrauchcs ist 

os dic Zunahme der infolgc. des Yorziigliebcn Wasscr

standcs auf der Elbo abgefuhrten Mengen, dann die, 

wicdcruin ziemlich belangrcichen Mclirtransporte nach 

Sachsen und Baycrn. In Sachsen ist man liingst zu 

der Ucberzeugung gckommen, dafs die benachbarte 

bohmische Kobie angesichts der stagnicrcnden Kohlen- 

produktion im industriercichcn Lande geradezu einen 

notwendigen Ersatz bietet und der Vcrbrauch derselben 

in Sachsen hat noch langc nicht seinen Ilohcpunkt cr- 

micht; heute werden per Tag durchschnittlich dortselbst 

1000 Waggons ausgeladen; der zweite Elbcumschlag in 

Norddeutschland, d. i. jener von SchifT zu Eisenbahn, 

hat wiederum cin klcines Mehr aufzuweisen, dagegen 

nahmen die direkten Eisenbahnverfrachtungen nach 

Prcufscn, besonders nach grofseren Stiidten, zusehends 

ab. Nur diejenigen Stadtc, welche vom Vcrkchr per 

Elbe abhiingig sind, weisen griifscrc Vcrbrauchsziffern aus.

Dio Ausfuhr betrug 48,3 pCt. der Gesamtforderung 

oder 7 39G 3G9 t. Enipfangsbahncn waren im Auslande 

hauptsachlich dio siichsischen, bayerischcn, proulsisehen, 

wurt.tembcrgischen und badisehen Staatsbalmen und die 

Grofsh. Mecklcnburgischc Friedrich Franz-Bahn. Mittelst 

der Elbwasscrstrafsc wurden nach Dcutschland trans- 

portiert 2 0G7G89t. In Dcutschland fand cin Umschlag- 

verkchr vom Schiff zur Eisenbahn in bohmischcr Braun

kohlc mit 227 926 t statt.

Zcitungsnotizcn zufolge wird seitens der iister- 

reichischcn, am Braunkohlenvcrsand beteiligten Eiscn- 

bahngesellschaften cinc Ilerabsctzung der Tarife fiir 

Braunkohlcnscndungen geplant, um der Wirkung des 

RohstolFtaiifes auf den preufsisehen und siichsischen 

Staatsbalmen zu begegnen.

EingaTbc (los Vereins deutscher Ingenieurc an den 
preufsisclicn Handelsniiiiister l>etv. Aufstcllung 

y o i i  Dampfkesseln.
Berlin N. W., den 30. Juni 1897.

Charlottenstrafse 43.

Euerer Excellenz 

eriauben wir uns, zufolge Besclilusses unserer diesjiihrigen 
Hauptversammlung ehrerbietigst folgendes vorztitragen:

Euerer Excellenz Erlafs vom 25. Miirz d. J. zu der An- 
weisung voin 15. Miirz d. J.,*) betrelTond die Gcnehmigung 
und dic Untersueliniig von Dampfkesseln, hat iii den Kreisen 
der Industrie eine grofse Erregung hervorgerufen: denn es 
sind darin neue Bestimmungen von bedeutender Tragweite 
entlialten, die geeignet sind, der Industrie Schaden zuzu- 
fiigen, und fiir die ein auf den Erfahrungen des praktisęhen 
Betriebes beruhendes Bediirfnis nielit nachgewiesen ist. nie 
Erregung ist dadurch gesleigert, dafs in diesem Falle nielit. 
wie docli sonst seitens der Staatsbehiirden im allseitigcn 
Interesse meist geschieht, den beteiligten und insbesonderc 
auch den sachverstiindigen Kreisen der Bevulkernng Gelegen-

*) Yergl. Nr. IG and 17 ils. Jahrgangs.

heit gegeben worden ist, sieli zu den beabsiehtigten 
Aenderungen zu ilufsern, bevor sie in Krart gesetzt werden.

Wir sind ferner der Meinung, dafs es den Absieliten 
der hohen Ileichsregierung, welche im Jahre 1889 zur 
Beratung iiber die llerbcifiihrung gemeinsamer Grundsatze 
fiir die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkesscl 
yeranlafsten, und den aus dieser Beratung hervorgegangenen 
Beselililssen des Bundesrates widersprieht, wenn jetzt iiber 
die Gcnehmigung und Priifung von Dampfkesselanlagen von 
der Koniglich Preufsisehen Hegierung allein, ohne Bcnchmcn 
mit den iibrigen deutschen Staaten, neue Bestimmungen 
getroflfen werden, die wenigstens zum Teil nicht mit dem, was 
dainals bcsehlossen und vom Bundesrat nnterm 5. August 
1890 ais allgemeine polizeilichc Beslimmungen iiber die 
Anlegung von Dampfkesseln in Kraft gesetzt worden ist, in 
Einklang stehen. Ohnedies cuipfindet es die deutsehe Industrie 
ais hiichst liistig, dafs in den yerschiedenen deutschen Staaten 
inbezug auf die Handhabung der Damplkcsselvorschriften in 
wichtigen Punkten erhebliche Yerschiedenheiten besteheu, 
welche den geschaftlichen Verkehr von einem Staat zum 
andern ersehweren, und wiederholt hat sie den Wunsch nach 
Einheitlichkeit in dieser Hinsicht zu erkennen gegeben.

Der Yerein deutscher Ingenieurc, der sich auf diesem 
Gebiete ais den berufenen Vertreter der deutschen Industrie 
betrachten darf und der insbesonderc sowohl die Fabrikanten 
ais auch die Besitzer vou Dampfkesseln in grofser Zahl zu 
Mitgliedern hat, erachtet es deshalb fiir seine Aufgabc, zu 
Euerer Excellenz Erlafs vom 25. Miirz d. J. Stellung zu 
nehmen und im folgenden die Bedenken vorzubringen, die 
sich bei eingehender Beratung desselbcn ergeben haben.

Betreffend die Lage derFeuerzlige zum niedrigsten 
Wasscrstande (Zilfer 1 des Erlasses).

Euerer Excellenz Erlafs bestimmt, dafs bei Kesseln mit 
geringer Wasseroberfliichc die Feuerziige in einem grofseren 
Abstande ais 10 cm unterhalb des niedrigsten Wasscrstandcs 
angeordnet werden sollen.

In §, 2 der Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen 
iiber die Anlegung von Dampfkesseln voin 5. August 1890 
ist gesagt, dafs

„dic um und durch einen Dampfkessel gehenden Feuerziige 
an ilirer hbchslcn Stelle in einem Absland von mindestens
10 cm unter dem festgcsetzten niedrigsten Wasserspiegel 
des Kessels liegen miissen/'

Ilierdurch ist cin fiir alle Kessel im Deutschen Reiehe 
giiltigcr Mindestabstand festgestellt; davon, dafs fiir gewisse 
Kessel ein anderer Mindestabstand verlangt werden konne, 
ist in dem Erlafs des Bundesrates nichts entbalten. Auch 
ist unseres Wissens in der Sachverstandigen-Kommission. die 
im November 1889 vom llerrn Reichskanzler zur Beratung 
iiber die llcrbeifiihrung gemeinsamer Grundsiitze fur die 
Gcnehmigung und Untersuchung der Dampfkessel berufen 
war, von keiner Seite ausgesprochen worden, dafs dieser 
Abstand in einzeinen Fallen liohcr ais 10 cm zu bentessen 
sei. Auch in keinem anderen deutschen Staate wird, so- 
weit wir untcrrichtct sind, solches yerlangt,' und wir ver- 
mogen keinen Grund zu erkennen, der ein griifsercs Mafs 
ais 10 cm im Interesse der ofTentlichen Sichcrheit bedingen 
wurde, glauben vielmchr darauf aufmerksam machen zu 
miissen, dafs die angeordnete Erholiung des Wasscrstandcs mit 
crheblichcn wirtschaftlichen Nachteilcn vcrkniipft sein kann.

Betrcffend Handspeisepurape (Ziffer 2 des Erlasses).

Euerer Excellcnz Erlafs bestimmt, dafs bei Anlagen, bei



Nr. 34. -  660 -

denen das Produkt aus der wasserbespiilten Heizfliiclie in 
Quadratmetern und der hochsten Dampfspannung in Atino- 
sphilien Uebordruek grofser ais 100 isl, kiinftig Handpumpen 
nur ausnahmsweise zugelassen werden soilen. Es konnen 
zwar gegen die Zahl 100 Einwendungen erhoben werden, 
diese Einwendungen wiirden jedoch zurliektreten, wenn eine 
einheitliche Bestimmung fiir das ganze Reich hieruber er- 
langt weiden konnie. Wir wiirden es mit lebhafter Freude 
begrufsen, wenn Euere Exce|lenz eine dahingehendc Ver- 
einbarung der deutschen Regi e run gen, iihnlich der im Jahre' 
1890 von derReichsregieruiiggelroffeiieti, herbeifiiliren wiirden.

Betreffend Wasserstandvorrichtungen und 
Speiserohr (Ziffer 2 des Erlasses).

Euerer Escellenz Erlafs laulet:
„Die Wasserstandsvorrichtungen mussen im Gcsichts- 

kreise des Kessel wilrters liegen. Beihochgelegenen Wasser- 
stiinden ist ilire Bedienung durch Treppen und. BUhnen mit 
Handleisten zu erleichtern."

Wir sind der Meinung, dafs die Ausdriicke „im Gesichls- 
kreise" und „hocligelegen" zu uiibcslimmt sind und nach 
Lage der Verhiiltnisse in der Anwendung zu Schwierig
keiten und Beliistigungeii Anlals geben diirften. Aucli 
kommt es niclit nur auf das Sehen, sondern auch auf das 
Bedienen an. Ferner sind wir der Meinung, dafs es zweck- 
miifsig sei, aufser Bttlmeu mit Treppen auch Leitern zu- 
zulassen, da letztere Anordnung hiiufig zwećkmiifsiger sein 
diirfte. Demnach empfehlen wir liir die beiden Siitzc 
folgende Fassung:

„Die Wasserstandsvorrichtungen miissen von den Kessel- 
wartern beobachtet und bedient werden konnen, erforderlichen- 
falls sind liierzu Treppen und Biihnen mit Handleisten oder 
Leitern anzuordnen."

Die Bestimmung am Schlusse der Ziffer 2 des Erlasses, 
dafs „auf die Hochlegung der Speiserohrmiindung bis nalie 
unter den niedrigsten Wasserstand thunlichst liinzuwirken ist", 
empfehlen wir zu beseitigen, da es eine grofse Zahl von 
Kesseln giebt, bei denen eine solche Anordnung niclit zweok- 
miifsig oder gar unausflihrbar sein wiirde.
Betreffend Kesselmauerung (Ziffer 3, ielzter Absatz).

Die Bestimmung des Erlasses
„Das Kessclmauerwerk soli — auch gegen den Kamin 

und gegen Nachbarkessel — freistehen" 
empfehlen wir zuriickzunehmen.

Die Vorschrifl der Allgemeinen polizeilichen Be
stimmungen vom 5. August 1890, lautend:

„Zwischen dem Mauerwerk, welches den Feuerraum und 
die Feuerziige feslstehender Dampfkessel einschliefst, und 
den dasselbe umgebenden Wiinden mufs ein Zwischenraum 
von mindeśtens 8 cm verbleibcn",
ist iibereinstimmend bisher im ganzen Deutschen Reiehe 
so aufgefafst worden, dafs unler den „umgebenden Wiinden" 
die Wandę des Kesselliauses, nicht aber das Mauerwerk 
benaehbarter Kessel zu verstelien isl. Wie sollte denn auch 
das Mauerwerk des einen Kessels dasjenige des anderen 
„umgeben" ? Wir sind deshalb der Meinung, dafs die 
Vorschrift in Eurer Excellenz Erlafs mit dem Wortlaut und 
Sinn der. Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 
5. August 1890 nicht vereinbar ist.

Aufserdein wiirde diese Yorschrift — auch bei An
wendung der iu Eurer Escellenz Erlafs vom 18. Mai d. J. 
gebotenen Einscli ranku ng schwerwiegende Uębelstiinde herbei- 
fiiiiren. In allen Fallen, wo es sich um mehrere Kessel 
nebeneinander handelt, wurden die Anlagekoslen dadurch

vermehrt werden. Bei Neuanlagen wiirde mehr Platz er- 
forderlich sein, was namentlich in Stiidten ais sehr nacli- 
teilig sieli erweisen kann. Bei vorhandenen Kesselanlagen 
kann ein beabsichtigter Ausbau hoclist ungiinstig beeinfiufst, 
vielleicht gar unmoglich gemacht werden. Die Warmeverluste 
durch Abkiililung nacli aufsen und infolge Eiudringens von 
Luft in die Ziige durch undichte Stellen des Mauerwerkes, 
die bei dem engen Zwischenraum iier Ucberwachung giinz
lich enlzogru sein wurden, wiirden erheblicli vergrofsert 
werden.

Irgend ein aus der Erfahrung des Dampfkesselbelriebes 
entnommener Grund fiir diese Vorselirift ist uns niclit 
bekannt. In der Voistandsversaminlung des Centralverbandcs 
der preufsisehen Dampfkesscl-Ueberwachiingsvcreine ist seitens 
des Vertreters Eurer Excellenz ausgefiihrt worden, dafs die 
Trennung der Kesselmauerwerkc nbtig sei, um den einen 
Kessel zum Zwecke der Befahrung kiihler zu hallen, wenn 
der Nachbarkessel im Betriebe ist. Wir billigen dic wohl- 
wollende Absicht, welche dieser Erwiigung zu grunde liegt, 
vollstiindig, niclit aber die deshalb vorgesclilagene Mafs- 
regel, weil sich derselbe Zweck auf andere Weise besser 
und ohne grofse Nachteile fiir die Industrie erreichen liifst.

Betreffend Grofse der Mannlocher 
(Ziffer 4 des Erlasses).'

Der Bestimmung des Erlasses, dafs Mannlocher bei neuen 
Kesseln eine Weite von 30x40 cm haben soilen, stimmen 
wir zu; wir mochten jedoch empfehlen, in AusnahmcfiUlen, 
wenn die Bauart des Kessels es geradezu unmoglich macht, 
diese Mafse einzuhalten, eine Verminderung bis auf 
28 X  38 cm zu gestatten, etwa iu der Fassung der Hamburger 
Normen, welche lautet:

„Im allgemeinen soilen die ovalen Mannlocher mindestens 
30 x 40 cm weit sein ; hicrvon ist nur dann abzuweichen, 
wenn dic Anbringung deiarlig bemessener Mannlocher mit 
Schwierigkeiten veikniipft ist. Die geringste zuliissige Weile 
ist in diesem Ausnahmefall 28 X  38. cm.‘f

Betreffend Auflagerung,  Unlersti itzu ng 
und Verankerung (Ziffer 4 Abs. 2 des Erlasses).

Diese Bestimmungen des Erlasses solllen unseres Erachtens 
fortbleiben, denn sie erscheinen, soweit sic unzweifelhaft 
sind, ais selbslverstandlich,

Betreffend Materiał  und Starkę der Kcsselwan- 

dungen (Ziffer 5 des Erlasses).

Der Erlafs schreibt vor:

„Die Beanspruchung des Materials darf unter Zugrunde- 
leguag einer funffachen Sicherheit das durchschnitt liche Er- 
falirungsmafs nicht iiberschreilen."

Wir empfehlen, diesen Satz und den daran geknupften 
wegen des Nachweises der hoheren Festigkeit zu streichen. 
Zuniiclist ist der Ausdruek „funffache Sicherheit" in Wirk- 
liclikeit nicht zutreffend und vom wissenschaftlichen Stand- 
punkt aus ais giinzlich vcrfehlt zu bezeichnen, wie denn 
auch in den bekannten Hamburger Normen vermicden ist, 
von 4</2 fachur oder 5facher Sicheiheit zu sprechen. Es 
ist aber auch die Foiderung, dafs die Beaiispruchung des 

Materials unter Zugrundelegiing einer 5 fachen Sicherheit, 
wenn wir uns hier dieses Ausdrucks dennoch bedienen, 
das durchsehnittliche Erfahrungsmafs nicht Uberschreiten soli, 
in vielen Fallen garnicht erfiillbar. Es giebt mannigfache 
Kesselwandungsteile, deren Beanspruchung ubcrliaupt nicht 
tnit Genauigkeit berechnet werden kann. Wir sind bereit, 
Beispiele davon anzufiihrcn. Wenn durcli die neue Yor-
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schrift die Sicherheit der Dampfkessel erhoht werden soli, 
so haben wir aucb hier einzuwenden, dafs zu einer solchen 
Mafsregel, die zugleich eine erhebliche Verteuerung der 
Kessel und damit der deutschen Industrie ein Hindernis 
im Wettbewerb mit anderen Landern herbeifiihren wiirde, 
kein aus der Erfahrung entnommener Grund vorgebracht 
werden kann. Dagegen liifst sich mit Recht behauptet), 
dafs seit gerautner Zeit das fiir den Dampfkesselbau zur 
Verfiigung stehende Materiał fortwiihrend besser. und dadurch 
von selbst dic Sicherheit grofser ais friiber geworden ist.

Bet ref fen d Flammrohrc und Mannlocher 
(Ziffer 5, Abs. 3 und 4).

Die Vorscbriften in Euerer Exci“llenz Erlafs vom 
25. Miirz d. J. lauten:

„Flammrohre miissen mit geeigneten Verstarkungsringcn 
verscben sein, fal 1 s nicht die Quernśihte bereits wirksame 
Yersteifungen bilden. Nur bei verhaltnismiifsig geringer 

Lange und Weitc der Flammrohre geniigen eińfachc 
Uberlappungsriiihte."

„MannlGcher miissen mil Verstarkungen versehcn und 
ebene Kesselwandungen geniigend verankert sein."

Diese beiden Vorschriften sind zwar bereits durch Euerer 
Excellenz Erlafs vom 18. Mai erheblich eingeschrankt; aber 
selbst in dieser Einschriinkung gelien sie nocb zu wcit. 

Wenn das Blech der betr. Kesselteile an und fiir sich stark 
genug ist, bedarf cs bei Flammrobren keiner Versteifung, 
bei Mannlbchern keiner Verstiirkung8ringe, bei ebencn 
Wandungen keiner Verankerung. Wir sind der Ansicht, 
dafs es vollstilndig ausreicht, wenn der erste Satz stehen 
bleibt, welcher allgemein vorschreibt, dafs die Kesselwandungen 
und sonstigen Konslruktionsteile der Kessel der beantragten 
Dampfspannung entsprechend beinessen werden miissen.

Betreffend feuerberlihrte Heizfliiche 
(Ziffer 6 des Iirlasses).

Wahrend in §. 14 der Allgemeinen polizeilichen Be
stimmungen yom 5. August 1890 von einer feuerberiibrten 

Flachę schlechthin die Rcde ist und darunter bisher stets 
nur die wasserberuhrte Heizfliiche verstanden worden ist, 
ujiterscheidet Euerer Excellenz Erlafs zwischen einer wasser- 
beruhrten und einer feuerberuhrten Heizfliiche und ordnet 
an, dafs

„unter feuerberiihrter Heizfliiche klinftig stGts die Gesamt- 
lieizfliicbe des Kessels zu verstehen ist, ohne Riicksicht darauf, 
ob die Wandungen auf der der Feuerseite abgewendeten 
Fliicbc vom Wasser oder vom Dampf bespult werden".

Diese neue Vorschrift hat fiir kleine Kessel, welche 
Wandungen besitzen, die einerseits von deu Heizgasen, 
andererseits vorn Dampf bespiilt werden, und die durch 

Trocknen des Dampfes eine bessere Ausnutzung des im 
Dainpfe enthaltenen Arbeitsvermogens gewahren sollen, die 
Wirkung, die zulassige Grofse der Dampfkessel, fiir welcbe 

Vergiinstigungen inbezug auf die Aufstellung bestehen, 
wesenilieb zu beschranken. Damit aber geriit diese Vorschrift 
in Widerspruch mit den Griinden, die im Jahre 1890 
dazu veranlafstcn, das Produkt aus Heizfliiche und Spannung, 

w elclu-s fiir jene Vergiinsiigungen mafsgebend ist, von 20 
auf 30 zu erhohen. Euerer Excellenz Amtsvorganger bat 
in seiner Verfiigung vom 25. September 1890 hieriiber 
wortlich gesagt:

„Der § 14 enthalt eine weittragęnde Anderung insofern, 
ais im ersten Absatz an die Stelle von „vier" Atmospharen, 
„sechs“ Atmospharen und an die Stelle des Produktes

„zwanzig", das Produkt „dreifsig" gesetzt worden ist. Mit 
Riicksicht hierauf ist von dem friiher in Aussicbt genommenen 
Erlafs besonderer Bestimmungen iiber die Aniegung und den 
Betrieb von Zwerg-Dampfkesseln giinzlich abgeselien worden. 
Durch die erwiihnte Anderung soli unter Wahrung des 
Sicherheitsinteresses das Bediirfnis des auf Dampfbenutzung 
angewiesenen Kleingewerbes nach billiger Betriebskraft 

wirtschaftlich und technisch befriedigt werden."

Auch bei dieser Vorschrift, welche durch den Gebrauch 
des Wortes kiinftig ausdriicklich anerkennt, dafs sie eine 
Neuerung bedeutet, sind wir der Meinung, dafs sie mit den 
vom Bundesrat erlassenen Allgemeinen polizeilichen Be
stimmungen nicht in Einklang gebracht werden kann und 
deshalb nicht fiir Preufsen allein angeordnet werden sollte.

Aber auch aus anderen Griinden miissen wir dieser 
neuen Vorschrift widerstreben. Es entspricht dcm bis- 
herigen Gebrauoh, wenn unter feuerberiihrter Flachę die 

wirksame Heizfliiche, d. li. diejenige Flachę verstanden 
wird, welche einerseits von den Feucrgasen tind anderseits 
vom Wasser beriihrt wird. Dieser Gebrauch stellt im 
Einklang mit dem Zwecke der oben erwiihnten Vorschrift 
des der Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen.
Es soli durch diese Vorsehrift die Aufstellbarkeit der Kessel 
unter Riiumen, in denen sich Mensclien aufhalten, binsichtlich 
der Dampfspannung und binsichtlich der Kesselgrofse in 
der Weise beschriiiikt werden, dafs die Grofse der wirk- 
samen Heizfliiche ais mafsgebender Faktor hingestellt wird. 

Die einerseits vom Feuer und anderseits vom Dampf bespiilte 
Heizfliiche ist bekanntlich sehr wenig wirksam und wird 
deshalb in der Regel nicht ais Heizfliiche mitgerechnet.
So bestimmen beispielsweise die im Jahre 1883 von dem 
Vereine deutscher Ingenieure in Gemeinschaft mit dem 
internationalen Vetband der Dampfkessel-Ubcrwachungs- 
vereine aufgestellten und allgemein anerkannten Grundsiitze 
fiir die Untersuchung von Dampfkesseln 'u. s. w. unter 
A III g: „Unter Heizfliiche ist bei Dampfkesseln die
Grofse des Fliichcniuhaltes der einerseits von den Feuer- 
gasen,- anderseits voin Wasser bespiilten Wandungen des 

Kessels zu verstelien, und dieselbe auf der Feuerseite 
zu messen."

Bei Beratung der Yorscluift §. 14 Abs. 1 der Bekannt- 
maebung vom 5. August 1890 wurde der Wortlaut „feuer
berlihrte Flachę" aus der alten Vorschrift der Bekannt- 
machung votn 29. Mai 1871 ohne weiteres iibernommen, 
weil bis dahin ein Zweifel darliber, dafs darunter nur die 
fur die Wiirmetransmission wirksame Heizfliiche zu versteben 

ist, nicht entstanden war.

Betreffend Priifung der statischen Berechnungen 
(Ziffer 7 des Erlasses).

In Euerer Excellenz Erlafs ist angeordnet, dafs die 
statischen Berechnungen fur neu zu errichtende Schornsteine 
sowie fiir Dachkonstruktionen des Kesselhauses vom Kessel- 
prtifer naohgepriift werden sollen. Wir nehmen an, dafs 

diese Vorschrift im Interesse des Antragstellers den Geschiifts- 
gang vereinfachen und abkiirzen soli. So sehr erwunscht 
das auch wiire, miissen wir doch beflirchten, dafs dieser 
Zweck in vielen Fallen nicht erreicht werden wird, dafs 

vielmehr, iu grofseren Stiidten z. B., welche eigene Bau- 
polizei besitzen, durch diese Vorschrift erst recht Ver- 

handlungen von einer Behorde zur andern herbeigefuhrt 
und dadurch die Zeit bis zur Genehmigung verliingert 

werden wird. Wir konnen es nicht ais zweckmafsig an-
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erkennen, dafs mit dem Genehmigungsgesuch eines Diunpf- 
kessels auch zugleich die stutischeBerechnung des Schorn- 
stćines und des Kessel hausdaches einzureićlien vt‘rlangt wird; 
denn voraussiehtlich wird die PrliTung dieser Berećhniińg 
hiiufig gleichfalls eine Verz8gerung des Yerfahrcns lierbei- 
fiihren, wie sieli das ja aucli schon aus Euerer Excfellcnz 
Anordnung fiir den Fali niclit austeichender Saclikunde 
des Kesselprlifers entnehmen liifst.

Euerer Excellenz sprechen wir zum Schlusse nochmals 
ehrerbietigst die dringende Bitte aus, dahin zu wirken,

1. dafe Anderungen der bestehenden Bestimmungen 
nur dann angeordnet werden mochten, wenn sieli aus der 
■E.rfalitung des Betriebes dringende Veranlassung dazu 
ergeben hat;

2. dafs solche Anordnungen, bevor sie in Kraft treten, 
den beteiligten Kreisen der Bevolkerung zur gutachtlichen 
Aufs.erung vorgelegt; werden;

3. dafs, Vorschriften beziiglich der Genehmigung und 
Untersuchung der Dampfkessel nicht anders ais einheitlich 
fur das ganze Deutsche Reich erlassen werden.

Auf diesem Wege wiirde es sich vermeiden lassen, dafs 
zwecklose und in ihrer Wirkung nachteilige Beunruhigung 
weiter Kreise stattfindet, sowie dafs heute Bestimmungen 
getrotfen werden, die morgen wieder zuruckgenommen werden 
miissen. Wir erinnern iii dieser Beziehung nur an die 
Verfiigung betretfeud den Begriff Dampfkesselesplosion und 
in jlirigster Zeit an die YerfUgungen vom 27. Nov. 1896 
und vom 19. Februar 1897 betr. Schlitzschrauben.

Ehrerbietigst 

Der Verein deutscher Ingenieure
E. Kuhn. A. Rieppel.

Der Direktor Th. Peters.

Wir geben die vorstehcndc Eingabe hier im Wortlaut 
wieder, da iHr Inhalt sich mit den beziiglich der neuen 

Bestimmungen laut gewordenen Anschauungen und WUnschen 
in den Kreisen der Bergwerksbesitzer deckt. Wie bereits 

an anderer Stelle (vergl. den Bericht iiber dic diesjahrigc 
Generalversammlung des Vereins fiir die bergbaulichen Inter- 
cssen im Oberbergamtsbezirk Dortmund Nr. 28 d. Zeitschr.
S. 544) heryorgehoben wurde, bestehen u. a. schwerwiegende 

Bedenken gegeń die rechtlichc Giiltigkeit der neuen Vor- 
sclirilten, da in denselben hinsichtlich der Anlegung von 
Dampfkesseln seitens der preufsischen Centralbeliorde zum 
Teil vollig neues Itecht geschatTen wird, wahrend auf Grund 

der Gewerbeordnung diese Befugnis dem Bundesrat zu- 
gewiesen ist. Es wiire drinnend zu wiinschen, wenn die 
von den interessierten Kreisen erhobenen Gegenvorstellunge 
an mafsgebender Stelle Beachtung fanden.

Technik.
B oh rloch b iirste  zu m  R ein ig en  der B oh rloeh er  

vor E in fiiłiru n g  dor Sprengstoffe. (S ystem  V olpert). 
Dieselbe wird von der Castroper SicherheitssprehgstolT-Aktien- 
Gesellschaft in den Handel gebracht und bestelit aus der 
eigcntlichen an einem DrahtliandgritT anzuschraubenden 

Biirste und einem mit einer dunnen Kette versehenen 
Metallrohrclien. Vor dem Gebrauch wird die Biirste in 

das Rohrchen hineingesclioben und mittelst des Drahtes 
in das Bohrloch eingefiihrt, indem man die Kette durch 
die Hand gleiten lafst. Fiihrt mmi dabei moglichst unter 
der Oberkante des Bohrloclis ber, so wird, da geniigend

Spielraum zwischen Rohrchen und linterer Bolirlochwirid 
und dem auf dieser ruhenden Buhrinehl vorliandćn ist, kein 
Bohrmehl mit nach hinten genommen, wiihrfend eine niclit 
zusammengcdriickte BUrsie alles Bohrmehl ins Bohrloćli- 
tiefste schiebt. Sobald Biirste und Rohr den Grund des 
Bohrloclis crreiclit haben, ist das Rohrchen an der Kette 
ganz zuriickzuziehen; hierdurch delnit sieli die Biirste 
wieder aus und legt sich voll an die Bohrlocliwanduug 
an. Zieht man sie dann mit einer leichten Drehung heraus, 
so nimmt sic Bohrmehl mit und dns Bohrloch ist rein.

Wenn das so gereinigte Bohrloch geladen wird, sp 
konnen sich zwischen den einzelnen Patronen keine Zwischen- 
lagcn von Bohrmehl mehr bilden, wodurch eine Haupt- 
ursache teilweiser Versager beseitigt wird. In der Kohle 
erscheint die sorgfiiltige Reinigung der Bohrlocher, wie sie 
erfahrungsniafijig mit dem Kriitzer nicht erreicht wird, wegen 
der Explosionsgefahr, welche im Bohrloch vorhandener 
Kohlenstaub mit sieli bringt, besonders wiclitig.

L e itu n g  fiir W aturgas in  N ord am erik a . Die
Philadelphia‘Natural Giis Company baut eben die lapgste 
Gasleitung der Weit aus, welche nach dem Polytechnischen 
Centralblatt ein Netz von 160 km Gesamlliinge darstellen 
wird. Mit einem Aufwand von 8 Miliiotien Mark ist die 
160 km lange neue Leitung von 1000 Arbeitern quer 
durch die Gasfelder West-Virginiens gebaut worden.

Zunachst wurde das Pittsburger Ende fertig gestellt, 
indem man hier einen 915 mm weiten Rohrstrańg mit 
einem Kostenaufwand von 4 Millionen Mark auf einer 
Strecke von 22,5 km verlegt hat. Die Kostspieligkeit 
der Anlage wurde bedingt durch die Grofse der Rohre 
und dadurch, dafs man diese 1,2 i i i  tief verlegt hat. In 
der zweiten Strecke, welche nur 8 km lang ist, liegen 
Rohre von 500 mm Durchmesser. Die letzte Strecke ist 
130 km lang und mufste iiber die Gebirge West-Yirgiuiens 
zu den Gasąuellen der Wetzel und Tyler Counties gefiihrt 
werden. Sie fiihrt in siidwestlicher Richtung iiber Waynes- 
burg, Pa., und kreuzt die Baltimore and Ohio Railróad 
bei Littleton in West-Virginien.

Bedeutcnde Schwierigkeiten bereitete das Verlegen der 
gewaltigen Rohre in den gebirgigen Gegenden, weil man 
die schweren Stiicke nur auf eigens fiir diesen Zweck an- 

gelegten Wegen fortschaffen konnte.
Gegenwartig sind schon iiber 77 km dieser Riesen- 

leitung in Verwendung, indem man das Gas- der Quellen 
von Greene County hineingeleitet hat.

Die genannte Firma hat neuerdings eine Gasquelle in 
Weśt-Virginien erbohrt, in welcher das Gas unter einem 

Druck von 300 Pfund stand.
Uebertroffen wird die beschricbene Anlage aber durch 

die demniichst zur Ausfiihrung kommende Erdblleitung von 
Michailowo nach Batum. Die Liinge derselben wird 

228 km sein, die Kosten sind auf 5 195 000 Rubel ver- 
anschlagt. (Dinglers Pol. J.)

V erfah ren  zu r D a rste llu n g  von P etro leu m  in  
k o n sis ten ter  F orm  a is  H eizm ateria l. Oesterreichisclics 
Privilegium von Jos. Kohlendorfer in Landshut (Bayern). 
Dieses Verfahren bezweckt, Petroleum (Riickstiinde) so zu 
verarbeiten, dafs es die Form eines ■ festen, handlichen 
Produktes erhiilt und ais bequemes und billiges Heizmaterial 
in verschiedenen Arten Yerwendet werden kann.

Ca. 10 pCt. Natronlauge und ca. 10 pCt. irgend einer 
Fettsubstanz, z. ’B; Talg, Palmiil u. s. w. werden in einem 

Kessel, entweder unter Luftabschlufs oder mit iiberhitztera
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Dampfe erwiirmt. Der erwarrateu Masse Wird sovie) Petroleum 

zugesctzt, dafs dic Gesamtmasse ca. 100 Teile betriigt.

Das( Ganze wird unter stat.em RUliren einige Zeit (ca. 
1 Stuude, je nach Feuerung und Anlage) erhitzt; jedoch 
mufs die Temperatur stets unter dem Siedepunkte des 
Petroleums gelialten Sverden, um starkes Scliiiumea zu ver- 
huten. In diesem Status nąsccndi der Verseifung entwickclt 
die Masse' die Eigenschaft, grofse Mengen leicht fliissigen 
Oeles zu binden. Geht die Bihdung der Masse zu langsam 
oder zu unvollstiindig vor sieli, so wird der Prozefs durcli 
Zusatz von ein wenig Natronlauge beschleunigt. Nacli 
kurzer Zeit hat die Verśeifung von Fett uńd die Fixierung 
des Petroleums stattgefunden, und man kann nun die ent- 
standene Masse in Behiilter giefsen und erkalten lassen. 
Sie hat dann ungefahr die Konsistenz festen Talges und 
kann leicht in WUrfel geschnitten oder sonst in beliebige 
Form gebracht werden.

Je nach der beabsichtigten Art der Verwendung ais 
lleizmaterial kann man aucli Koblenstaub , Siigespiine, 
Mullabfiille (Mliii) einarbeiten.

Will man ein weniger konsistenses Produkt erhalten, 
so kann man das Fett ganz oder tcilweise durch Harz oder 
Haj-zsaure ersetzen. Im eisteren, wie im letzteren Falle 
ergibt sich ein Produkt, das iiber 80 pCt. Petroleum, iiber 
90 pCt. verbrennbare Substanz und weniger ais 5 pCt. 
festen lluckstand enthiilt.

(Oest. Cliemiker- und Techniker-Zlg.)

Volkswirtscliaft uud Statistik.
Der „Kohlberg an der G lashutte“ zu Konigs- 

stoele. (HUnninghauser Bank.) Yon W i lhe lm  Grevel. 
(MitGenehmigung des Yerfassers aus dem siebzehnten Heft 

der „Bcitriige- zur Geschiclue der Stadt Essen".) Durcli 
Zufall fand ich in den zum Einstampfen bestimmten alten 
Akten des konigl. Landgerichts zu Dusseldorf eine Anzahl 
Papierc, welche sich auf den Betrieb und die Verwaltung- 
eincs.init den. Śteeler Glashiitten unmittelbar verbundenen 
Steinkohlenbergwerks bezielien und deslialb nocli von be- 
sondercm Interesse sind, weil sie eine verhiiltnismafsig sehr 
friilie Periode, die Jahre 1749 —1751, betreffen und ein 
anschauliches und erschopfendes Bild geben von der Art 
und -Weise, wie damals die liiesigen Bergwerke verwaltet 
wurden, sowohl ;in bezug auf den Uinfang des Betriebes, 
ais auch auf die Lohne und Preise der Materialien.

Yorausgeschickt seięn einige allgemeine Bemerkungen:
Die Bereclitsame, um die es sich hier handelt, bilden 

heute einen Bestandteil der Zeche Eintraclit-Tiefbau bei 
Steele und umfassen von Siiden nach Norden geziihlt die 
Flotze 'Uunnińgliauser Bank, Bongcrbank, Vierfufsbank, 
FJker, Seitebank, Dickebank, Drec-kbank und Schnabel 
(Sonnenschein), in dem Geliinde zwischen der Chaussee- 
UnterfUhrung beim Balinhofe und der evang. Kirche in 

Kiinigsstcele. Der Eisenbahn-Einschnitt an der Kirche hat 
die genannten Flotze siimtlich blofsgelegt; sie traten beim 
Bau der Bahn Anfangs der 60 er Jahre und noch lange 
nachhcr auffallend hervor, spiiter sind sie durch Ueber- 
wachsen und Planieren der Boschungen wieder verdeckt. 

Die Kohlen wurden in jener Zeit nicht durcli Stolicn, 
sondern durch Haspelschiichte zu Tage gezogen, welche in 
dcm ziemlich stark anstcigenden Geliinde zuerst unten. dann 
bober hinauf abgeteuft waren. Den so erreicliten Flotzcn 
ging. pian dann nach und bulle dic Kohlen heraus und

zwar So tief, ais die Wasser noch abflossen. Diese ,auf- 
tretenden Wasser fulirte man durch sogen. „Akeldrufte" ab.

Die ersten Schachte sind in der Niihe des evang. 
Pastorats angelegt, und es befand sieli eine gedeckte Wasser- 
seige durch Ituhrbruchs Garten, aus der sich koniinuierlich 
ein dicker Wasserstrom durch liolzerne Gefluder in Rulir- 
bruclis Miililteich ergofs. Dieser Zuflufs ' — unter dem 
Namen „lluhrbraucks-Gotte" bekannt — dauerte auch an, 
ais die Schiichte liingst verlassen waren, er war zur Speisung 

: des Teiches aber so wichtig, dafs, ais im Jahre 1837 der 
Einigkeiter Stollcnąuerschlag getrieben wurde und die 
Wasser durch diesen tieferen Stollen direkt zur Ituhr ab
flossen, Gutsbcsitzcr G. W. Ruhrbruch einen Prozefs dieser- 
lialb anstrengte, den er aber ver!or.

Ein iihnlichcr Abflufs war an der Kirche: das sogen. 
Piiinpchen; dort befindet sich Flotz Iiiker (Prasident); 
etwas weiter nach der Aastrafse zu eine Quellc auf Fliitz 
Schnabel, Dreckbank und Dickebank, und ebenso in der 
Mitte der Wilhelinstrafse (noch 1860 eine grofse Wiese) 
ein solchcr Abflufs. Bei der Fundamentierung der Mauern 

fiir die Eisenbahu-Ueberfiihrung machten dic dort auf- 
gedeckten alten Baue grofse Schwierigkeiten.*) So liat in 
diesem ganzen Terrain friiher augenscheinlich ein umfang- 
reiclier Bergwerksbetrieb stattgefunden. Wurden in einem

i1 Schacht nun die Streeken zu lang, sodafs die Wetter nicht 
: mehr folgten, legte man einen neuen Schacht an, weil die 
j Alten einen kunstlichen Wetterzug noch nicht kannten.

Die von diesen verschiedenen Anlagen (Ziehschiichtcn)
; zuriickgcbliebenen llalden zeigen die Stellen an, Erst in
■ diesem Jahrhundert, und1 zwar im Jahre 1837, wurde, wie
i schon angedeutet, von der Chaussee aus der Stollen, ais 

Zeche Einigkeit bekannt, getrieben und durcli ihn baute 
; mail bis 1873 alle Kohlen in diesem oberen Felde ab.

Dic StollcnOfTnung, mit Ilausteinen cingefafst, ist noch vor- 
. handen; sie war bis vor ungefahr 10 Jahren von der 

Strafse an der neuen GlashUlte aus sichtbar, ist jetzt aber 
durcli vorgebaute Hauser verdeckt.

Der „HUnninghauser Elbstollen1* lag an dem Wege 
nach Horst unterhalb des Balinhofeś, er wurde spiiter durcli 
den Eintraclit-Erbstollen ersetzt und war 1878 abgebaut. 
Alle diese Stollen nnd Wasserabfltisse sind seit 1864 durch 
die Zeche Eintraclit-Tiefbau, hervorgegangen aus den Gewerk- 
schaften Einigkeit, Eintracht und Mecklingsbank, trocken

! gelegt.
In diesem kohlenreichen Geliinde waren dic Steeler

; Glashiitten erbaut und dafs mit ihnen der Grubenbau auf 
das engste zusammenhing, zeigen uns nicht nur der Name 

’ „Kohlberg an der Qlashiitte", sondern auch die Ansclinitte, 
nacli welchen fast die ganze Fijrderung zum Hiittenbetriebe 

verwTandt wurde; ja' es scheint beinahe, dafs man nur dann 
fórderle, wenn dic Hiitle Bedarf hatte.

Es liegen mir nun aus den Jahren 1749 bis 1751
sieben Ansclinitte und vier „Spezifikationen derer auf der 
Zeche HUnninghauser Bank geforderten und vcrkauften
Kohlen" — letztere auf gedruckten Formularen — vor; 
ich begnuge mich, von den Anschnitten je einen aus den
3 Jahren nebst einigen dazu gehorenden Rechnungen, und 

von den Fiirderlisten auch nur eine, zu veri5ffentlichen. **)

*) Nach Mitteilungen des Herrn Markscheiders a. D. C. Vorbrodt. 
dessen Orts- und Fachkenntnisse mir bei dieser Darstellung von 
besonderem “Werte waren.

**) Wir geben die in dem Originalaufsatz abgedmckten Schrift- 
stucke hier nur zum kleinen Teil wieder. Die Iled.
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Konigssteeler Anschnitt vom IG. bis 30. Aug. 1749. 

An sc luli d t 
Iiber

Den Kohlbcrg ahn der Glafs Hiitte, Nro. 8 . u. 9 =  Woche 
Quartal Crucis. Vom 16 ■ bifs d. 30 t. Aug. 1749.

Vor Schichtlohn Schichten 3&JZ stb.

Yor Schichtmstr. Lohn ad 2 wochen _ 4 .—
Rudolph Heifsing 12 2 36
Henrich Schemygen

• A 12 2 36
Nulles Kellermann 12 2 36
Adam Schott

ocniciit
15 3 15

Christoph Debel 15 3 15
Zacharias Zimmermann 15 3 15
Alcxander Keller i  11 12 2 12
1'eter Fafsbander k 10 stb............ 15 2 30

Latns . — 26 15

Ausgabe Insgemein 3tt& stb.

Transport ................... 26 15
Vor 3 Maas BrennShl Si 10 stb. . . . — 48
Vor 1 Buch gedruckte Tabelle, welche vom

lierg Ambt habe annehmen miifsen . . . — 8‘/i
Summa 27 97,

Hiernuf empfangen:

Auf vorigen Anschnitt habe vermI3ge abschlufs
noch zu vorrechnen............................2 Slt/Z. 54 stb.

Vor27FafsKolili‘nad5stb. betr. 'l&tJi. 15 atb.
Davon geht ab der Ktinigl.
Zehnden incl. von jeden Fafs 
Vi stb. Mefsgelt, welches 
ahns Berg Ambt Uberliefert
wird betr...........................  20 ‘A „

Bleibt .......................................................1 „ 543A „

Sa. . 4 3UJ5. 48 3/ł stb.
Solches von der Ausgabe Decourtirt

B le ib t...................................................... 22 203/< stb.

J. B. Ulrich.
KOnigsteel, d. 30t. Aiig. 1749.

Specification 

Derer gefbrdertc und verkanfle Kohlen.

329 Fafs sind in die Glafs Ilutte kommen.
8 „ an die Glafsblaser.
3 „ an Hr. Lachę.

20 „ nacli Werl.

180 Fafs zur Ilelfte ad 5 stb.:
thnt an Zehnden . 1 m : 30 stb.
Mefsgelt. . . . — n 45 n

180 Fafs ad 2 stb.:
thut Zehnden . . — n 36 n
Mefsgelt. . . . — n 22'/, n

7 Dratte Fafs ohne 
Zehnden uud Mefs- 
gelt.

Vor 178 Fafs ad 5 stb. welche 
Der Zehnde . . 1
Mefsgelt. . . .  —

Sa. 545 Fafs.

Vor 9 Fala ad 2 stb. 
Der Zehnde . , — 
Mefsgelt. . . .  —

verkauft worden
<M. 29 stb.

» 44'/*

verkauft , . .
3łt& 33/s stb. 

- i*/a -
Sa. . 5 31*9/40 Stb.

BI. .
Solches gegen die ansgabe yerglichen bleibt 

49 3tt£. 23 stb. J. B. Ulrich.

am.

14

15
5

stb.

50

18

8
31

37

Yerkehrswesen.
Wagengestellung im. RuhrkohlGnrovier fiir dic 

Zeit vora 16. bis 31. Juli 1897 nach Wagen zu 10 l.

Datum

Es

verlaiigt

sind

gestellt

Die Zufuhr nach den 

Rheinhafen betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach

Wagen 
zu 10 t

Juli 16. 13 715 13 545 Essen Ruhrort 24 713
n 17. 14 244 14 015 )) Duisburg 11 617
n 18. 1 001 901 n Hochfeld 4 062
n 19. 13 576 13 440
n 20. 13 671 13 617 Elberfeld Ruhrort 296
n 21. 13 633 13 597 n Duisburg 118
n 22. 13620 13611 tt Hochfeld —
» 23. 13 898 13 898 Zusammen: 40 806
ft 24. 14 225 14 225
n 25. 944 927
n 26. 13 242 13242
ft 27. 13 280 13 280
n 28 13 420 13 420
n 29. 13 448 13 448
tt 30. 13 478 13 478

31. 13 513 13 513
Zusammen: 192 908 192 157

Durchschnittl.: 13 779 13 725
Yerhaltniszahl: 12421

Bericht uber die Ergebnisse der K. K. Oester- 
reiehischen Staatseisonbahn - Verwaltung fiir das 
Jahr 1896. Aus dem kurzlich veroffentlicliten Berichte 

des K. K. Eisenbahnministeriums entnehmen wir nach der 
Ztg. d. Ver. Deutseher Kiscnbahnverw. folgendes:

Betriebsnetz. Das Netz der Oesterreichischen Staats- 
eisenbahn-Verwaltung, welches mit Sclilufs des Jahres 1895 
eine Betriebsliinge von 8906 kra besafs, erfulir im Betriebs- 
jahre 1896 eine bedeutende Erwciterung. Es wurden 
niimlićh im Laufe des Jahres dem olTeiitlichen Verkehre iiber- 
geben: die Lokalbahnen Trient-Reichsgrenzebei Tezze (Valsu- 
ganabahn), Lindewiese-Barzdorf (Heinersdorf), Schwarzenau- 
Zwettl, die Teilstrecke Waidliofen a. d. Ybbs-Grofs Hollen- 
stein, der Ybbsthalbahn, ferner die Lokalbahnen Zwittau-' 
Polika, Niklasdorf-Zuckmantel, Miilirisch Budwitz-Jamnitz, 
die Strecke Tarnopol (Ostrów)-Kopyczynce der Ostgalizischen 
Lokalbahnen sowie die Lokalbahn Schlaćkenwerth-Joacliims- 

thal.
Sonach umfafst das staatliche Betriebsnetz mit Schlufs 

des Jahres 1896 eine Gesamtlitnge von 9179 kra, daher 
gegeniiber dem Vorjahre mehr um 273 km oder 3,1 pCt. 

In der angefuhrten Gesamt-Betriebsliiiige ist nicht enthalteń 
die im Oktober 1894 eroffnete 76 kin lange schmalspurige 
Murthalbahn Unzmarkt-Mauterndorf, welclie ebeiifalls im 
Staatsbetriebe steht, deren Betriebsgebarung aber in den 
Betriebsergebnissen der Staatseisenbahii-Yerwaltung nicht 
zum Ausdrucke gelangt.

O rga n isatl o n. Das Geschiiftsjahr 1896 war fiir die 
Verwaltung der Oesterreichischen Staatsbahn en von ein- 
schneidender Bedeutung, weil in dasselbe die Neuorganisation 
der staatlichen EiseMbahiiverwaltung fiel. Nachdem mit 
Allerhochster Entschliefsung vom 15. Januar 1896 die 
Errichtung eines Eisenbahnmiiiisieriums und das neue 
Organisationsstatut fUr die staatliche Eisenbahnverwaltung 
senehmigt worden war. nahm das Eisenbalmministerium am 
19. Januar 1896 seine Wirksamkeit auf. Mit dem 31. Juli
1896 horte die bis zu diesem Tage noch provisorisch 
fortbestandene Generaldirektion der Oesterreichischen Staats- 
bahnen zu bestehen auf, wahrend mit dem 1. August 1896
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die neue Organisation der staatlichen EisenbahnverwaUung 
vol 1 in Wirksamkeit trat und die Stnatsdirektionen in Wien, 
Linzj Innsbruck, Vi 1 lach, Triest, Pilsen, Prag, Olmiitz, 
Krakau, Lemberg und Stanislau mit diesem Tage ihre 
Funktionen in unmittelbarcr Unterordnung unter das Eisen- 

bahnministerium aufnahmcn.

Yom 1. August an wurde die K. K. Bodensee-Schiff- 
fabrtinspektion in Bregenz, welclie von da ab die Bezeichnung 
„K. K. Scbiffahrtsinspektion in Bregenz" fiilirt, der Staąts- 
babndircktion in Innsbruck unlerstellt,

Verkehr. Auf dem staatlichen Betriebsnetze liaben im 
Jahre 1896 verkehrt 792 585 ZUge mit 48 900 000 Zugkm, 
was einer Mehrleistung gegenUber dem Vogahre um 
41 369 Zuge und 2 800 000 Zugkm entspricht. Speziell 
auf dem staatlichen Betriebsnetze haben im Berichtsjahre 

26 891 Euprcls- und Schnellzuge mit 5 200 000 Zugkm, 
271 272 Personenziige mit 20 200 000 Zugkm und 297 552 
Giiterzuge mit 18 700 000 Zugkm verkehrt. Fiir das Jahr 
1896 ergiebt sich eine Gesamtleistung von 10 900 000 000 
Bruttokm oder 8,2 pCt. mehr ais im Vorjahre,

Einnahmen Die gesamten Einnahmen aus dem 
Staatseisen bahn betricbe und den mit demselben verbundeneu 

Nebendiensten betrngen im Jahre 1896 103 529 906 fl., 
das ist um 8 285 323 fl. oder 8,7 pCt. mehr ais im 
Jahre 1895. Dieselben verteilen sich iu folgender Weise:

gegeniiber 
dem Yorjahre

Personenbeforderung................... 24 939 054 fl. + 1 099 019 fl.
Reisegepack............................  1355 727 „ +  13 147 „
Eilgutt- r ............................ . . 2 919 493 ,, + 219 029 „
Frachtgiiter................................ 69 764 415 „ -j— T 483 646 ,,

Transportelniiahmen im gaiizen . 98 978 689 fl. +  8 814 841 II.
Vergiitung aus dem Lokalbabn-

betriebe ................................. 2 049 011 „ + 330 091 fl.
Einnahmen aus dem Salzgeschafte 1 125 980 ,, + 109 920 „
Anteil am Raingewinn der Aussig- 

Teplitzer Eisenbalin . . . . .  477 876 „ + 67833 ,,
BetriebsuberichuCs der bohmischen

'Westbahn fiir 1894 ................... 675 477 „
Yerpachtung des Hotels Zell am See 10 000 ...
Lagerhaus in Gra?. ........................ 10185 „
Ertriignls der Anteile an der Wiener

Veiblndungsbahn................... 175 773 „
Sonstige Terscbiedene Eiimalimt-n 898 350 „ — 165 932 ., 

Zusammen . . 103 529 906 fl. + 8 285 323 fl.

Dic durchsclinittliche Jabresbetriebsliinge hat sich von 
7936 km im Jalire 1895 auf 7973 km im Jahre 1S96, 
somit um 37 km oder 0,46 pCt. erhoht, wiihrend dic 
Tninsporteinnahmcn von 90 163 848 fl. auf 98 978 689 fl., 
d. i. um 9,78 pCt. gestiegen sind.

Ausstelliuigs- und Unterriclitswesen.
Jub ilaum s-A uss te llung  W ien  1898. (Veranstaltet 

aus Anlafs des fiinfzigjaln igen Regierungs-Jubiliiums des 
Kaisers Franz Josef I. Unter dem Protektorate des Erz- 
herzogs Otto.) Die Jubiliiums-Ausstellung Wien 1898 wird 
im niichsten Jahre in Wien, und zwar in der Iiotunde und 
den anślofsenden Parkteilen des k. k. Praters vcranstaltet. 
Abgeselien von der Rotundę, die ein Areał von 45 000 qm 
bedeckf, wurde fiir Zwecke dieser Ausstellung ein Gebiet 
von Uber 200 000 qm vom k. k. Oberhofmeistcramte iiber- 
lassen, so dafs die gesamte Ausstellung eine Flachę von 
rund 250 000 qm bedecken wird.

Von den versehiedenen Teilen der Ausstellung heben 
wir die nachsteheiiden hervor: Gewerbe Ausstellung, lAnd-

und forstwirtscbaftliche Ausstellung,- osterreichische Wolilj  
fabrts-Ausstellung, Urania.

Die Gewerbe-Ausstellung, deren Beschickung auf oster
reichische Erzeugnisse und auf solche Firmen, die in Nieder- 
osterreich vertreten sind, beschriinkt wurde. wird eine Aus- 
stcllung sein, zu welcher auf Grund des Ausspruches einer 
Vorjury nur jene Industrie- und Gewerbetreibenden zuge- 
lassen werden, die anerkannt vorzUgliche Leistungen zur 
Vorfubrung bringen.

Die Gewerbe-Ausstellung stellt sich die Aufgabe, den 
gegenwiirtigen Stand der Leistungen von Industrie, Gewerbe 
und Kunstgewerbe iu thunlichster Gcgeniiberstellung mit 
den Leistungen vor fUnfzig Jahren darzustellen, und wird 
insbesondere auf die Vorfiihrung moderner Arbeitsprozesse 
der grofste Wert gelegt. Eine sehr grofse Zahl solcher 
moderner Arbeitsprozesse wird im Betriebe vorgefuhrt sverden,

Die land- und forstwirtscbaftliche Ausstellung gliedert 
sich in einen stiindigen Teil und in lemporiire Auśjtellungen. 
Der stiindige Teil ist nach dem Pavillonsystem aufgebaut 
und wird in einer Reihe von reizvollen Pavillons einerseits 
die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft und die 
Leistungen der landwirtschaftlichen Industrieen, andererseits 

die Leistungen von Industrie und Gewerbe fiir Zwecke der 
Land- und Forstwirtschaft darstellen. Einen Glanzpunkt der 
Einzel-Ausstellungen wird die Jagd-Trophiien-Ausstellung 
bilden. Die temporiiren Ausstellungen werden folgende 
Gebiete umfassen: Mastthiere, Zuchtthiere, GellUgel, Hunde, 
Zuchtpferde, Traber, Luxuspferde, Rinderrassen. Nutzvieh- 
schau; Iiosen- uud Erdbecren - Ausstellung, FrUligemuse, 
Aprikosen und Friihobst, Spiitobst, Trauben, HerbstgemUse, 
Weinkost und Raritiiten - Ausstellung des Usterreichisehen 
Weinbaues, eine grofse Gaitenbau-Ausstellung, endlich eine 

Mo Ikerei-Ausstellung.

Die osterreichische Wohlfahrts-Ausstellung hat sich die 

Aufgabe gestellt, das ganze Gebiet der offentlichen, gesell- 
schaftlicbcn und sozialen Wobtfahrtsbestrebungen, soweit 
dasselbe wahrend der Regierungszcit des jelzigen Kaisers 
ins Leben gerufen und ausgebildet wurde, in einem reiz- 
voll angelegten Bildc zusammenzufassen. Diese Ausstellung 

wird folgende Gruppen umfassen: Woliifahitseinrichtungeu 
fUr gesunde und kranke Kinder, iirztlich-hygienisehc Vor- 
kebrungen fUr Schulen; Arbeitsbeschaflung und Arbeitsver- 
mittelung, Wohnungswesen, Volkserniihrung, Frauenerwerb, 
Arbeiterschutz, ofTentlichcs tianitiitswesen, oirentlichc Hygiene, 
Vorsorgc1 zur llerstellung der Gesundheit, Rettungsaiistalten, 

Rettungswesen, soziale Versicheruńg, • Armen- und Wohl- 
thatigkeitspflege, Konsumvereine, Heilbiider, klimatische 

liurorte.
Die „Urania® wird ein populiir-wissensębaftliches Institut 

nach x\rt der Berliner „Urania" darstellen. liir Kernpunkt 
ist ein populiir- wissenschaftliches Theater, in dem nach Art 
ihres Vorbildes tiiglich zwei Vorstelluiigen gegeben werden. 
An das Theater gliedern sich Demonstralions- und Esperi- 

mentiersiile, in welchen Experimente und Demonstrationen 
so angeordnet sind, dafs auch der Laie in der Lage sein 
wird, sich von den Grundlagen der modernen naturwissen- 
schaftlichen Doktrinen eine vóllstSndig getreue Vorstellung 
zu maclien. In der „Urania" werden uberdies eine Reihe 
von Vortriigen uber wissensciiaftliche Tiiemen gcbalten 
werden, die sich die Aufgabe stelien, unter VoiTuhrung von 
Experimenten und Demonstrationen naturwissenschaftliche 

Themen in gemeinverstiindlicher Form dem grofsen Publiknm 

vertrauter zu machen.
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Die Jubiliiums-Ausstellung des nachsten Jahres wird 

sieli nach dem Prospekte gleiclimiifsig ferne halten von dem 

Extrem einer allzu ernsten Fachausstellung oline jedes Bei- 

werk, wie anderseits von dem Extrem einer Ausstellung, 

die von dem Beiwerk uberwuchert wird. Sie wird sich 

vor Augen Italien, dafs die Ausstellung nur dann iliren 

Zweck erreichen kann. wenn sie zahlreich besuclit wird, 

und sie wird sich deshalb bemuhen, dem Publikuin neben 

der Belehrung auch angenehmen Aufeulhalt und Unterhaltung 

zu bieten.

Yercine und Yersaiiuuluiigen.
Generalversamm lungen. Aktiengesel lschaft fiir 

M o n t a n i n d u s t r i c .  7. September d. J., nachm. 3 Uhr, 
im Geschiiftslokal, Wilhelmstr. 70 b in Berlin.

Marktberichte.
Borso zu  Dusseldorf. Aintlicher Preisbericht von.

19. August 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- um.' 
Flammkohlen : a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis

11.00 b. Generatorkolile 10,00— 11,00 ^/i., c. Gas- 
flaminforderkohle 8,50— 10,00 ̂ /ć. 2. Fettkohlen: a. FSrder- 
kohle 8,50— 9,50 /̂C., b. melierte beste Kohle 9,50 bis 
10,50 ^/C., c. Kokskohle 8,00— 9,00 \ jt . 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8,00— 9,50 /̂C., b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 ^/L., c. Nufskolile Kom II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 ^/t. 4. Koks: a. Giefsereikoks 16,00—-16,50 /̂C.,
b. Hochofenkoks 14,00 .JC., c. Nufskoks gebr. 16,50 
bisl7,00.VĆ. 5. Briketts 10,00— 12,00 ,./ć. B. Erze: l.Roh- 
spat 11,30-1 1,90Ł-/Ć.,2.Spateisenstein, ger. 15,70— 16,70^., 
3. Somorrostrof.o.b. Rotterdam 0,00 — 0,00 J I .  4.Nassauischer 
Uoteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 ^/.i.,
5. Rasenerze franco 0,00—0,00 ^/t. C. Roheisen:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 6 7 ,0 0 ^ .,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheiniscli-
westfiilische Marken 58— 59 ^-/ć.,*) b. Siegerliinder Marken 

58— 59*) *^-> 3. Stahleisen 60— 61 ^/C .,* ) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Yerschitfungshafen 0,00 t ., 5. Spanisches

*) Mit Fracht ab Siejren.

Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 ^/i. 
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 .y/ć., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 60,50 ^/C., 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 49,80 ^/t., 9. Engl. Roheisen Nr. III tib Ruhrort
59.00 .y^., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab
Luxemburg 54,00 ~/i, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. 1

67.00 ^/,i., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 ~/i.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 60,00 /̂C., 14. Deutsches 
Hamatit 67,00 ^/C., 15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 74,00 /̂C. D. Stabeisen: Gewolinlichcs Stab- 
eisen 135 /̂C. — E. Bleche: 1. Gewohnliche Bleche
aus Flufseisen 137,50 — 142,50 ,,/ć. 2. Gewohnliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 ^/L., 3. Kesselbleehe aus Flufs
eisen 157,50 , 4. Kesselbleehe aus Schweifseisen
180.00 .JC., 5. Feinbleche 0,00— 0,00 ^/ć. F. Draht:
I. Eisenwalzdraht 0,00 *Jl., 2. Stahlwalzdraht 0,00 tJL

Die Lage auf dem Kohlen- und Eisenmarkt ist in der 
Berichtsperiode im ganzen unyerandert. Fiir Walzeisen 
lebhaftere Nachfrage. Die nachste Borsenversammlung findet 
statt Donnerstag den 2. September, nachmittags 4 bis 5 Uhr, 
in der Stiidtischen Tonhaile.

K upferm ark t. Nach den Aufstelliingen von Henry
II. Merton & Co. London betrugen die VorriUe an Kupfer 
in England und Frankreich einschliefslich der schwimmenden 
Mengen von Chile und Australien am 15. August d. Js. 
33 603 t. Chili-Barren und G.M.B.’s wurden in London 
mit 48 L . 12 d. die Tonne notiert. Die Anfuhren aus 
Nord-Ainerika beliefen sich in der ersten Hiilftc des August 
in siimtlichen europiiischen Ilafen auf 8134 t. Von Chile 
kamen 750 t nach Europa und den Ver. Staaten.

Die B ild u ng  eines K oh lensynd ikats in  Siid- 

W a le s * ) ist nunmehr endgliltig ais gescheiterl anzusehen. 

Am 21. Juli fand eine aufserordentlicbe Versammlung der 
Vereinigung der Kohlengrubenbesitzer von Siid-Wales und 
Monmouthshire statt, in welclier eine Resolution des In- 
halts angenommen wurde, dafs, nftchdein die yerschiedenen 
Aufrufe an die Kohlengrubenbesitzer nicht von dem notigen 
Erfolge begleitet gewesen seien, der ganze Plan zur Bildung 
eines Syndikats definitiy fallen gelassen werden miisse.

*) Yergl. Nr. 12 d. Jahrgangs, S. 236.

M arktno tizen iiber Nebenprodukte. (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

A ui ni o n i u m su 1 f a t B e n zo  1 Theer Wechselkursc auf
Datum (Benkton termsj | cereinigt Frankfurt Frankfurt a.M.

Nummer
August Stim P>-r ton Stim- 'JO°/o1

' ’’ > 3 • I -vi

).gall. Ov)U/oP-Sal‘- Stim P. birrel rob p. gallon
kurz 3 Monate

1897
mung von biś mung i von bis von bis mung von bis von bis von bis von bis

L. i. d. L. i J cl. ‘ j s. | d s. d. s. d \ s. d. 8. d. 8. d. s. d. s. d. JL.| JC. -5 JC.\J> JL.
10 648 12. quiet 7 6 3 — — — steady 2 — __ — 2 — — — — — — — — — — — 201 36,2 — — 20 54 20 158

9 13. )) 7 6 3 — — quiet j 2 i— — — 2 — — — — — — — — — — — — 201 36,2 — — — — —
50 16. U rm 7 7 6 — _

; „ j s ; - — — 2 — — — — — — — — — — — — 20; 37,5 — — — — _ -
1 17. steady 7 7 6 — — — steady 1 2 — — — 2 — — — — — — — — — — — — — 20 56 20 60
2 18. ,quiet 7 7 6 — — — firm | 2 j — — — 2 — — — — 9 6 9 9 — I7 i — — 20| 36,5 — — — — — —

Ił e r  s o n  a 1 i e u.
Der Bergwerksdirektor Bergassessor Sch w eman n zu 

Hermsdorf bei Waldenburg hal an Stelle des verstorbenen 

Bergwerksdirektors Ebeling zu Eckersdorf die Leitung der 

GrSflich Magnis’schen Gruben Ubernommen.

Der Berginspektor Baeumler  zu Camphausen ist mit

der Yertretung des erkrankten Bergrevierbeamten Oberberg- 

rats Dr. Jasper zu Strafsburg beauftragt.

Der Bergassessor Jo  ho w, bisher Hulfsarbeiter des 

Revierbeamten in Gelsenkirchen, ist bis auf weiteres aus- 

hiilfsweise der Berginspektion II Grube Gerhard bei Saar
brucken iiberwieseii-.


