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Dic wichtigsten: Ergebnisse der Gol din dustrie der 
siidafrikanisehen Republik im Jahre 1895.

Von M. F r a n c k e  in B arberton  (T ransvaal).

Im vorgangenen Jahrc hat die Gold-Industrie der 
siidafrikanischcn Republik, des Transvaal, wiederum einen 
bedeutenden Aufschwnng crfa!-rcn, welclier allein auf 
Rechnung der Gewinnung von primiirer Lagerstiittc zu

setzen ist, wahrend derSeifenbetrieb einen dcutlichenRiick- 
gang erkennen liifst und kaum nocli von Bedeutung ist.

In naclistehender Tabelle I sind die Zahlen der in 
den verschiedenen Golddistrikten des Transvaal bei der 
Gold-Industrie beschaftigten Arbeiter eingetragen, mit 
Ausnahme der bei den chemischen und elektrolytischen 
Goldscheidungsverfahren thatigen Personcn.

Tabelle I.
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i. Witwatersrand . . 3937 5443 30415 40 282 1003 1079 5154 4996 5 2 42 9 4945 6524 35 611 45 287
2. Heidelberg 50 136 776 1 171 11 12 83 137 — — — ■ — 61 148 859 1 303
3. Schoonspruit . . , 100 251 1 692 2648 37 65 307 424 — — — — 137 316 1 999 3 072
4. Malmani . . . . 1 1 10 13 1 3 6 11 — — — — 2 4 16 24
5. De Kaap . . . . 141 149 1 190 1312 145 151 796 736 21 17 44 30 307 317 2  030 2  078
6. Zoutpansberg 41 20 348 337 14 9 77 32 3 3 46 60 58 32 471 429
7. Lydenburg . . . 81 85 1 072 1 191 43 44 337 368 8 4 63 40 132 133 1472 1 599
8. Vryheld . . . . 5 20 27 204 2 15 7 35 — — — — 7 35 34 239
9. Carolina . . . . 1 6 5 35 2 2 7 5 — — — — 3 8 12 40

10. Pretoria . . . . 5 47 — 1 — 4 6 — 51

In» ganz. Staate 1895 6116 47 210 1381 6748 26 139 7523 54 127
desgl. 1894 4357 35 535 1258 6774 37 195 5652 42 504

Vermohrung . . . 1759 11 705 123 — — — 1871 11 623
Vermindcruug . . — 1 26 11 56 —

*) Einschliefslich der Verarbeitung des Goldamalgams.

D e r S c h w e rp u n k t d e r  im  a llg e m e in e n  les tzu ste llen d en  

V erm eliru n g  der A rb e its k r ii f te  l ie g t  im  W itwatersrand- 
B ezirk .

G eg en iib e r eincr Steigerung um 40,4 pCt. der weifecn 
Bergwcrksarbeiter steht eine solche um nur 32,9 pCt. der 
Farbigen; thatsachlich wird cs von Jalir zu Jahr schwerer, 
die niitigen Arbeitskriifte unter den Farbigen zu gcwinne.n, 
es wfrden von den Minen-Gcsellschaftrn mehrfach Agenlen

ins Ausland geschickt, welche dort Farbige in griifrerer 
Anzahl fiir die Bergwerksarbeif anzuwerben suclien. Da 
die weifsen Arbeitskriifte hierselbst sehr hoch bezahlt 
werden miissen, so ist die Frage der Ilerbeischafiung 
Farbiger, dic sog. labour ąuestion, von hcrvorragender 
Bedeutung fiir das fmanzielle Ergebnis des bergmannischen 
Befriebes und hat die Regierung dalier dieser Frage ihre 
besondere Aufmerksamkeit zugewendet.



Nr. 18. -  346 -

Dic Gcringfiigigkeit in dar Vcrmehrung der Arbeits- 
kriifte in den Aufbereitungsanstalten findct darin ilire 
Erklarung, dafs namentlich bei Ncuerrichtnngen von 
I'ochwerken und Wiischen auf eine moglichste Aus-

merzung der Mensehcnarbeit Gewicht gelegt wird. 
Dic Ergebnissc des berginiinnischon Betriebes, soweit 
iiber die.celben eine offizielle Statistik gcfiihrt wird, sind 
in Tabelle II zusammengcstellt.

Tabelle II.

Go 1 d -  Di s t r i k  t

Aufgefahrene Strtcken

1894

lfd. in
1895 

lfd. m

Abgetenfte Soliacłite

1894 
lfd. m

1895 
lfd. m

Gefordertes Erz

1894

t*)

1895
t

1.
2.
3.
4.
5. 
C. 
7. 
8 
9.

10.

■\Vitwatersraiid . . .  
Heidelberg . . . . ,
Sclioonspruit . . . ,
Mai m ani.......................
De Kaap . . . .  
Zoutpansberg . . . ,
L ydenburg.......................
V ryheid ............................
Carolina.............................
P retoria ............................

Im ganzen Staate 1895 
Desglelclien 1S94 . .
Yermelirung . . . .
Yerminderung . . . .

80 828 
1638  
3 072 

216 
3 012 
1 108 

11 961 
68 > 

87

110176
2 501
3 195 

100
4 641 
1362

10 850 
58 

298 
236

23 713 
882 

1888  
21 

682 
454 
656 

73 
59

40 734 
2 4 1 8  
2 949 

7
1363

222
311

9
34

151

3 062 767
25 618 

182 448
387 

113 963
26 613 
71 568

5 500 
150

3 917 078 
32 641 

231 340 
2 915 

. 80 968 
19 816 
86 249 

5 484 
260 
391

133 417 
102 607 
30810

48 228 
28 431 
19 797

4 377 142 
3 489 015 

888127

*J 1 english ton =  1016,048 kg.

Beziiglich der laufcnden Meter abgctcufter Schiichte 
ist zu bemerken, dafs die Scluichte hicr vielfacli tonnliigig 
im Einfallcn des Reefs niedergebracht werden, immerhin 
ist die bedeutende Yermelirung dersclbcn auffallend; 
sic crklart sich zum Teil daraus, dafs, wahrend die 
ersten Anlagcn sich mcistens dicht an das Ausgchcndc 
der Reefs setzten, man jetzt dic neuen Anlagcn weiter 
ins Ilangende setzen und vor dem Erreichen des Reefs 
grofsere Strecken im tauben Gestcin durchsinken mufe. 
Zwcifcllos liifst die Yergrofserung der gedaehten Zahlen

trotzdem den Schlufs auf eine wiederum erweiterte berg- 
mannischc Thatigkeit im laufcnden Jahre zu.

Ncbcn dem Witwatcrsrand, der wiederum den Haupt - 
anteil an der Vcrmehrung der abgeteuften Mctcr triigt, 
fallen dic Rcviere Heidelberg und Sclioonspruit auf, denen 
auch in der That neuerdings eine besondere Aufmcrk- 
samkeit scitens der goldbergbautreibonden Kreise zu- 
gewendet wird.

Tabelle III giebt einen Ueberblick iiber dic Thatigkeit 
der Aufbercitungsanstalten:

Tabelle ni.

1.
2.
3.
4. 
5 
6.
7.
8. 
9.
10.

Q o l d - Di  s tri  k t

Witwatersrand 
Heidelberg . 
Schoonsprnit 
iMalmani . .
De Kaap. .
Zoutpansberg 
Lydenburg . 
Vryheid . .
Carolina . .
Pretoria . .

Tm ganzen Staat 189 
l>esglelchen 1894 . 
yermelirung 
Yerminderung . .

In  P o c h we r k e n  v e r s t a m p f t e s  Krz

Im ganzen

1894

t

2 871 395 
25 614 

183389  
387 

95443  
27 358 
63 968 

1798  
80 
30

1895

t

3 501 697 
29 294 

214222  
1659  

50420  
21583  
79 970 

3 864 
250 
374

3 903 333 
3 269 462 

633 871

pro Stempel uml Tag

1894

t

3,716
2,805
4,557
1,106
1,966
2,963
3,021
6,915
l,'-67
0,93S

1895
t

4,086
3,166
4,433
1,929
1.970
2,925
3,520
3,209
1,389
3,937

4,009
3,627
0,382

1894

t

Conr .  e n t r a t e s
verschifft 

produziert Menge
1894

26 074

1002
175
127
135

1895

t

40 359

605
6

656

41 626 
27 573 
14 113

702

1895

t

361

361
702

341



— 347 - Nr. 1S

Zu Tabelle III.

u C o n c e n t r a t e s T a i 1 i n g s
Goldgehalt pro ton yerarbeitet Yerarbeitet~ź Go l d  - D i s t  r i k t der verschifTten Menge Menge Goldgehalt pro ton Menge Goldgehalt pro ton

p 1894 1895 1894 1895 1894 1895 1894 1895 1894 1895<3
Unzen *) Unzen i t Unzen Unzen t t Unzen Unzen

1. Witwatersrand . . . . _ _ 24 134 34312 3,159 2,898 2 772 730 2 863 868 0,233 0,240
2. H eidelberg....................... — — — — — — 28 954 50 656 0,880 0,471
i ijchoonspruit . . . . — — — — — '— 145 488 171 841 0,236 0,253
4. Malmani....................... _ _ _ _ _ _ 2 070 3 248 0,278 0,196
5 De K a a p ........................ 6,796 7,019 247 66 6,090 5,848 90 817 63 180 0,627 0,601
6. Zoutpansberg . . . . — — 42 — 1,788 — — — — —
7, Lydenburg ....................... — — — — — — 39 496 56 449 0,535 0,399
8 V ryh eid ............................. — — — — — — — — — —
9. Carolina............................. — — — — — — — — — —

10. P retoria ............................. •  — — — — — — — — — —

Im ganzen Staa1 1895 . 7,019 34378 2,904 3 209 242 0,254
De^gleichen 1894. . . 6,796 24 423 3,185 3 079 555 0,255
Vermehrung . . . . 0,223 9 955 — 129 687 —
Yerminderung . . . . — — 0,281 — 0,001

*) 1 Unze =  0,028 kg.

Zum Vcrstiiiulnis der Tabelle ist iiber den Gang der 
Aufbereitung zu bemerken, dafs das gesamte Fiirdcrgut 
der Regel nach in Pochwerken zerstampft wird. Die 
Poebtriibe liiuft aus den Stampftrijgcn iiber amalgamierte 
Platten, auf denen sich die Bindung des freien Goldcs 
an das Amalgam vollzieht. Wahrend nun die von den 
Amalgamierplatten ablaufende Triibe in den meisten 
Fiillon zu den Schlammteichen abliiuft und dort dic 
„Tailings“ absetzt, wird sie auf vielen Aufbereitungs- 
anstalten iiber Apparate versehiedener Konstruktion 
gefuhrt, in denen sich die Teilchen, welche gebundenes 
Gold enthalten, infolgc ihres hoheren spez. Gewichtes 
niedersetzen und — zume.ist in Tiiehern aus Wolle oder 
alinlichen Stoflen — fcstgehallen werden; diese rclativ 
goldreichen Teilchen (siehe Tabelle III) bilden die 
Concentrates.

Neben der absoluten Vermehrung des verstampften 
Erzes ist namentlich die Leistung pro Stempel und 
Tag von Interesse, dic eine durchschnittliche Vermehrung 
von mchr ais iOpCt. aufweist und damit von der ver- 
besserten Technik der Pochwerke Zeugnis ablegt.

Dafs die Mengen der produzierten Concentrates mit 
denen der vcrschifFten und verarbeiteten nicht iiberein- 
stiminen, erklart sich daraus, dafe dieselbcn mehrfach 
zur Goldextraktion an besondere Anstalten weiter ge- 
geben werden.

Die vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus 
wichtigaten Angaben enthiilt Tabelle IV, namlich die 
iiber die Goldproduktion des Transvaal.

Es ist w iederu m  eine Steigerung der Goldproduktion

und zwar um rd. 11,4 pCt. dem Gcwichtc nach fest- 
zustellen.

Zum Verglcich siml nachstehend die Ausbringen der 
Yorjahre beigefiigt:

1884 2 918 Unzen
1885 1 737 „
1886 10 03 2 „
1887 48 9C0 „
1888 279 600 „
1889 430 800
1890 540 360 „
1891 835 516 „
1892 1 289 498 „
1893 1 575 397 „
1894 2 239 865 „
1895 2 494 487 „

Insgesamt 9 749 170 Unzen.

Der Riickgang der alluvialen Goldgewinnung, auf 
den schon weiter oben hingewiesen war, kommt in 
Tabelle IV zum prazisen Ausdruck, nur das Revier 
Lydenburg weist eine Steigerung auf. Die Alluvial- 
Gold-Prodiiktion im Jahre 1893 hatte 3705 Unzen im 
Werte von 13 109 L. betragen.

Das Ausbringen pro ton Erz und demnach auch der 
Wort einer solcbcn zeigen eine nichl unbedeutende 
Verringerung, es lafst sich jedoch hieraus nicht ohne 
weiteres der Schlufs auf Verschlechterung der Erze 
ziehen, da ein technisch gut durchgebildeter Betrieb in 
der Gewinnung der Erze soweit geben wird, dalś der 
Goldgehalt der letzteren eben noch die Goldproduktions- 
kosten etwas iibcrdeckt.
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Ucber die A nzahl der bei der V crarbcitung von 
Conccntrates und  Tailings beschiiftigten A rbeiter giebt 
Tabelle V Aussehlufs.

Tabelle V.

Bei der Verarbeitung der
CD Concentrates und Tailings
C G o l d - D i s t r i k t waren bescliiiftigt
O Weirse Farbige
hJ 1894 1895 1894 1895
1. W itwatersrand........................ 384 334 3079 2856
2. H eid e lb erg ............................. 4 6 52 104
3. S c lio o n sp r u it ....................... 15 16 169 213
4. Mai m a n i ................................... 1 1 3 7
5. De Kaap . . . . . . . 13 16 223 268
6. Lydenburg .......................  . 9 11 117 154

Im ganzen Staato 1895 . . 384 3602
Desgleiclien 1894 . . . . 426 3643
Yermehrnng............................. — —
Yerm inderung....................... 42 41

Der erhohten M engc der vcrarb.eiteten Zwischen- 
produkte stebt eine V erm inderung der A rbeiter gegen- 
uber, w iedernm  ein Zeichcn verbesserter Technik im 
Sinne der E rsparung von M ensehenarbeit.

Von den Prozdssen, welche bei der Goldextraktion 
aus Conccntrates und Tailings in Anwcndung stelien, 
spielt der Cyanid - Prozcfs in seinen vcrschicdcnen 
Y ariationen dic bedeutendstc Rolle, wie aus Tabelle V I 
hcrvorgeht.

Yon anderw eitigen Prozessen zur V erarbcitung von 
Conccntrates ist der Chlorinationsprozcfs zu nennen, der 
am W itw atersrand in A nw cndung stcht. D ie Mengc der 
m ittelst dessclbcn behandeltcn Conccntrates bctriigt 14820  
(13  060*) tons m it einem probierten Goldgehalt von

*) Die Zahlen in Klammern betreflen das Yorjahr.

Tabelle VI.

Im  C y a n 1 d -  P r o>. e fs v e r a r b c i t e t e  C o n c e n t r a t e s .
>5 Probierter<D
c G o l d d i s t r i k t Menge Goldgehalt Ausbnngen Wert

pro ton Insgesamt pro ton Tnsgesamt pro ton
CJ
>-! 1894 1895 1894 1895 1894 1895 1894 1895 1894 1895 1894 1895

t t Unz. Unz. Unz. Unz. Unz. Unz. L. L. h. h.
1. W itw atersrand ............................. 1 1 094 19 492 2,206 1,520 25 960 38 760 2,340 1,989 83 561 113753 7.10 . 8. 5 .16 . 9.
2. Heidelberg . . . ___ ___ — — — ___ _
3. Sclioonspruit .
4. M a lm a n i.............................................. ___ ___ ___ — — ___ _ _ _ _ __ __
5. 247 66 6,090 5,848 985 287 3,988 4,348 2 956 861 U . 19. 4. 13. 0 .11 .
6. Lydenburg .............................................. — — — — — — — —

Im ganzen Staat 1895 19 558 1,535 39 047 1,996 114614 5. 17. 2.
Desgleiclien 1894 . . 11341 2,291 26 945 2,376 86 517 7 .1 2 .7 .
Vermelirung . . . 8217 — 12 102 28097 _
Yerminderung . . . . — 0,756 — 0,380 1.15. 5.

G o l d d i s t r i k t

I m C y a n i d - P r o i  e Is v e r a r b e i t e t e  T a i l i n g s .

Menge

1894
t

1895
t

Probierter 
Goldgelialt 

pro ‘ton
1894
Unz.

1895
Unz

Ausbringen

Insge 
1894 
Ul>Z.

sanit
1895
Unz.

pro
1894
Unz.

ton
1895
Unz.

Wert

Insgesamt
1894
Unz.

1895
Unz.

1894
Unz.

pro ton
1895
Unz.

Witwatersrand . 
Heidelberg . 
Sclioonspruit . 
Mai man i . .
De Knap . . 
Lydenbiirg . .

Im ganzen Staat 1895 
Desgleiclien 1894 
Verinehrung . . , 
Yerminderung. . .

2741973  
28954  

145 48S 
2070  

90817  
39496

2 670012; 0,233 0,243 
5065610,886 0,471 

171841,0,236 0,253 
3248 0,278 0,196 

63180 0,62710,601 
56449|0,53510,399

563 525 
24 567 
33 327 

376 
39 048 
26 334

3015986
3048798

32 812

0,258
0,255
0,003

588 598 
22 227 
49 291 

462 
25 277 
28 588

0,200
0,848;
0,229
0,182
0,430
0,667

0,22011
0,439
0,287!.
0,142
0,400:
0,506]

706038
73921

107594
1497

1:17360
56772

180868010.12. 5. 
6449912.11. 1. 

(5865310.14.10
1848

76191
54863

714 443 
687 177 

27 266

■0,237| 
0,225 
0,012|

2164734
2063182

101552

0.14. 6. 
1.15 10
1. 8. 9

0 .1 3 .6 .
1. 5 .0 . 
0 .1 8  0.
0 .1 1 .5 .
1. 4. 1.  
0 .19 . 5.

0 .14 . 4. 
0 .1 3 . 6. 
0. 0.10.

1,710 (4 ,409) Unzcn pro ton. D as Ausbringen betrng 
insgesamt 64 '.'02 (57  4 2 1 ) Unzen, d. i. pro ton 4,379 
(4,397) Unzcn. D or G esam tw crt bcrcchnct sich auf 
263 157 (232 125) L .  im ganzen oder a u f  17 L .  15 s. 2 d. 
(17 L . 15 s. 6 d.) pro ton.

Einęn bcachtcnsw ertcn Aufschwung h a t das Siemens- 
llalskcsche Yerfahren fiir Tailings genom men, das eben- 
falls am W itw atersrand in Ausfiihrunir stcht. Mittelst

dessclbcn sind 193 256 (3 0  757 ) tons Tailings mit einem 
probierten G oldgehalt von 0 ,196 (0 ,2 3 7 ) Unzen vcrarbeitet 
worden. D as A usbringeh betrug 34 882 (7448). Unzcn 
im ganzen oder 0 ,180  (0 ,2 4 2 ) Unzcn pro ton, der W ert 
118 169 (2 8  486 ) L .  oder 18 s. 7 d. pro ton.
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Zur Grescliichte der Steinkolile.
I lia .

Von Ot t o  Vo g e I .
Wie wir weiter obcn (Nr. 15. 1896) bereits gesehen 

haben, gingen dic Ansicliten der Gclehrten iiber das Wcsen 
und dic Entstchung der Stcinkolilcn sehr weit auseinander.

„Viele sind der Meinung", sagt W i l l i a m s  (S. 354), 
„dafs der Zullulś des Bcrgols dic vorzuglichste, wo nicht 
der GrundstoiT oder dic Ursachc des Entstchens und der 
Untcrhaltnng der Steinkolile sci. Diese schlicfscn nun 
folgendcrmafsen: Dafs die Ilypothcsc hoćlist walir-
scheinlich sci, da cs eine bekanntc Sache ist, dafs 
Ycrschiedene Stcinkolilcn nach Vcrh;iltnis besser oder 
schlechter, und noch andere sehr schlccht und un- 
Yollkoinmcn sind. — Konnen wir nicht annchmcn, sagen 
sie, dafs alle diese stuienweisc zur Yollkominenheit 
gelangen und dafs die schlechtcsten noch am weitesten 
von der Vollkomnienhcit entfernt sind, dafs sie a b e r  
a l l e ,  nach  e i n e r  l a n g e n  Ze i t ,  zu d c r s c l b e n  
g e l a n g e n  we r d en ?"  —

„Diese Theorie", meint W i l l i a m s ,  „welche die 
Steinkolile jetzt zu einer f o r t d a u c r n d c n  und 
w a c h s c n d e n  A r b e i t  d e r  N a t u r  m a c h t ,  kann 
cinigcn sehr wahrscheinlich sein, dem ungeachtet ist sie 
aber sehr wichtigen Einwiirfen unterworfen." — „Ein 
Steinkohlcnllotz ist", nach seiricr Vorstellung, „eine 
urspriingliche ScKicht, welche ilire Lage so regclinafsig 
ais irgend eine von denen, welche iiber und unter ihr 
liegen, bcibeluilt."

„Wenn nun ein Stcinkohlenflotz eine urspriingliche 
Schicht ist", schliefst W i l l i a m s  weiter, „so mufs sich 
seine Massc gesammclt haben, und das Stcinkohlenflotz 
zu der Zeit entstanden sein, da d ie  iiber u nd  u n t e r  
d e m s e l b c n  l i e g e n d e n  S c h i c h t e n  e n t s t a n d e n .  
Dieses ist der Natur der Sache gemafs, weil neuc 
Schichten jetzt nicht unter die vom Anfangc gcwesenen 
eingeschobcn werden konnen."—

Die Unmoglichkeit einer Umwandlung von schlechter 
in gutc Kohle widerlcgt W i l l i a m s  auf sehr einlachc 
Weise. Er sagt (S. 356): „Die fremdartigen Teile, 
welche man in den schlechteuSteinkohlenflotzen antrifft, 
sind mineralische Substanzen: Schwelclkies, Eisenstein, 
Sandstein und verschiedcne thonartige Materien, welche 
ihre Lage, wo sic cinmal sind, beibchalten, und 
vcrhalthismiifsig miissen solche Steinkohlen, welche diese 
fremdartigen Substanzen onthaltcn, immer so schlccht 
bleiben ais jetzt. Dahcr miissen wir auch der Steinkolile 
einen f r i i h e r en  U r s p r u n g  in den Jahrbiichern 
der Naturkunde geben und zugcśtehen. dafs sie eine 
andere oder n a t i i r l i c h c  u n m i t t c l b a r e  E n t -  
s t e h u n g s a r t  habc, obgleich des S t e i n  iii, so viel 
ich weifs, e t w a s w e n i g e s  zu i h r e r  E n t s t c h u n g  
b e i t r a g t . "

Und nun kommt der Verfasscr zur eigentlichen 
Erklarung: „Es ist hinlanglich bekannt, dalś die Stcin-

kohle v e g c t a b i l i s c h c n  S u b s t a n z e n  i l i ren t l r -  
s p r u n g  zu v e r d a n k c n  habc .  Sehr oft liabe ich die 
F a s o m  und K e n n z e i c h c n  von Hol z  in yerschiedenen 
Steinkohlen deutlich gesehen und habc auch gezeigt, 
dafs das IIo lz , wc l ches  vor  der  Si indf lu t  da war,  
d i e  w a h r c  G r u n d l a g c  zu der  S t e i nko l i l e  sei." 
„Es ist hoclist wahrscheinlich, dafs der griifste T.eil der 
Erdobcrilaehe v o r der Siindflut mit Langem und schonęin 
Ilolze bewachscn war, und es ist leicht einzusehen, 
dafs so vielc Millionen Acker IIolz, wclches zu Stein- 
kohle wurde, eine sehr grofsc Mcnge von diesem schiitz- 
baren Fossil hcrvorbringcn mufsten. In dieser Ilinsicht 
stimmt dic Wirkung mit der Ursachc iiberein. — Die 
Mcnge und Ycrschicdcnheit von Steinkohlen, welche sich 
auf der Erdoberflache befinden, scheint mit der un- 
geheuren Mengc des Ilolzcs, wclches sic hervorbrachte, 
iiberein zu kommen. Ich bin der einzige nicht, welcher 
die I I o l z t c x t u r  und dic K e n n z e i c h c n  von dem-  
s e l b e n  in der Steinkolile betrachtet hat. Einigc andere, 
welche mit diesem Gegenstandc bekannt sind, haben 
mich vcrsichcrt, dafs sic nicht allein oft die dentlichsten 
Mcrkmąlc und Kennzeichcn von Ilolzfasern, sondern 
auch ziemliche H o l z m a s s s n  in der Steinkolile gesehen  
haben, w elche, ob sic glcich  so Schwarz wie Steinkolile, 
dennoch nicht so aufgclost und verandcrt waren, dafs 
sie die u r s p r i i n g l i c h e  G e s t a l t  u n d  di e  J a h r g a n g c  
e i n e s  r u n d e n  S t a m me s  vc r l o r cn  h i i t t cn. "

Der Uebcrsetzer, R e i c h s f r c i h e r r  v. Da n c k e l ma ń ,  
bemerkt hierzu in einer Fufsnotc, dafs er an eincni 
Stiick Steinkolile nicht allein die deutlichste IIolztextur, 
sondern auch Ueberblcibsel von zu Kohle gewordenen 
Stiicken Tanncnzapfen, von welclien man sehr deutlich 
die Struktur und den Samen, der darinnen lag, wahr- 
nchmen konntc., Zwischen Almcrode und Allendorf im 
Ilcssischeu soli man „Stiicke Steinkolile gefunden haben, 
welche d e u t l i c h  i h r e  A b s t a m m u n g  vom IIolz 
bcweiscn." Ja, wie der Ilerr Reichsfrciherr wcife, ist 
„dieses zu Steinkolile gewordcnc IIolz K l a f t e r -  oder 
S c h c i t h o l z  gewesen" ! Doch noch nicht genug an dem: 
„Es waren Kcnnzcichen vorhandcn, woraus man schliefsen 
konnte, dafs das IIo lz  m it d e r A x t abge haucn  
w o r d e n  war. Die Acste und Rinde. sollen deutlich 
zu sclicn gewesen sein." —

H e r m a n n  iiufsert sich in seiner „ B c s c h r e i b u n g  

des U r a l i s e h e n  E r z g c b i r g e s "  (Scitc 181) in iilin- 
licher Weise: „In einer schwarzen Thonerde findet sieli 
in dcm Katoiskoi Ostróg eine Menge v e r s t c i n k o h l t e s  
I Iolz,  w-clches reichlich mit Schwefclkics durchilossen
ist und an der Luft mit Vitriol bcsch lag t.............
„Ein grofeer Teil ist in Erde zerfallen, vieles aber hat 
sich vollkommen erhalten. Zum Teil zerfalit es beim 
Graben, einiges wird an der Luft hiirter, cinigcs aber 
zerborstet beim Trocknen. Kleine Stiickchen sind in 
eine gliinzende, harzigc Materie yeriindert. Das Aeufsere 
ist dem  I Iolz  n o c h  z i e m l i c h  ahnl i c l i .  D i c  meisten
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Stiieke bestelien 111 ldeincn gcspaltcncn Scheitcn odcr 
Spanen, sodafs es scheint, ais ob chodem cin  Zi mmer -  
p l a t z  dagewescn .  Dafs wenigstens an dicscm Orte 
Wohnungen gestanden haben, ist durch andcrc Umstiinde 
bcmerkt worden.“

In den „Memoires de 1’Academic dc Dijon", S. 47, 
findet sich eine ahnliche Bemerkung wie jene von 
He r ma n n  iiber ein bei St. Agnes  gefundenes, in 
Stcinkohle umgewandeltes IIolz, welches von Menschen 
bearbeitet worden ist.

Auch zu We h r a u ,  in der Obcrlausitz, hat man, wie 
D a n c k e l ma n  hinzufiigt, Pechkolile entdeckt, „wclche 
nocli sel i r  g e n a u  d i c  H o l z t e z t u r  u n d  Gcfiige 
hatte und die sieli wie Holz wohl der Lange nach, aber 
nicht der Qucre nacli zerspaltcn liefs/'

„Die Ge s t a l t ,  die F a s e r n  und die Te x t u r  des 
Hol z es ist von Naturforschern und erfahrenen Mannern 
in solcher Mcnge und an so vielen Orten zu wieder- 
holten Malen deutlich gesehen und beobachtet worden," 
sagt Wi l l i ams  (S. 381), „dafs die Wahrheit der Sache, 
ohne die augenscheinliche Naturcrscheinung zu ver- 
werfen, nicht geleugnet werden kann. Dafs das Hol z  
die Grundlage zur Steinkohle sei, ist eine so ein- 
leuchtende Wahrheit, dafs man fast dic b e s o n d e r e n  
I l o l z g a t t u n g e n ,  welclie besondere Arten von Stein
kohle erzeugt haben, a u f w e i s e n  k a n n :  so z. B. 
kiinnen wir annehmen, dafe die langfaserige harzigc 
Ficht c  und das T a n n e n l i o l z 26)  die yorziiglichsten 
Teile in der Zusainmensetzung unserer gut brennenden 
Stangenkohle ausmache, wclche sich wie das harzige 
Tannenliolz von einem Ende zum andern leicht zer- 
splittert, sich ebenso lcicht entziindet und ebenso hcllc 
brennt. Die namliche Ycrgleichung und Aehnlichkeit 
der Kennzeichen konnte ebenfalls zwischcn anderen IIolz- 
nnd Steinkohlenarten gefunden und bewiesen werden, 
und man wiirdc sehen, dafs sic genau miteinander iiber- 
cinstiinmten. Man mufs aber freilich auf dic ver-  
schi cdencn M i s c h u n g e n  der inancherlei Holzarten 
in einem Steinkohlcnflotz, auf diegrofse Ve r an d e r u n g ,  
wclche das Holz erlciden mufste, da es zur Zeit der 
allgemeincn Ueberschwemmung so lango im Wasser 
bewegt wurde, und auf die grofsen Wirkungen, wclche 
die Zusammensetzung und Mi n e r a l i s a t i o n  notwendig 
auf das iiufsere Ansehen und die Natur der ver- 
schiedenen Steinkohlen-Artcn haben mufste, Riicksicht 
nehmen."

Dic Kohlenfliitzo sind also nacli Wi l l i a m s  aus den 
vor der  Si indf lut  vorhandcn gewesenen Wiildern ent- 
standen. Aus besonderen „inneren Merkmalen und 
Kennzeichen" der Sehichtung schliefet er (S. 360), «da& 
die Kohlcnflotze durch  di e  B e w e g u n g  oder  durch 
die S t r ome  d e s  W a s s e r s  e n t s t a n d e n  sind ."

Nach S c l i e i d t  war es dagegen B uchen- oder Eschenholz, 
aus dem die Kohle en tstanden  ist.

Wcit deutlicher spricht sich v o n  D a n c k e l m a n  
hicriibcr aus (S. 359): „Wahrschcinlich wurde das
Holz, welches zu Steinkohle wurde, vom Wa s s e r  ab-  
ge r i s s en  u n d  i i b e r s c l i w c m m t .  Das  W a s s e r  
l a g e r t e  d a s  Ho l z  an d e n  P u n k t e n ,  wo wi r  es 
j e t z t  f i n d en ,  h i n ,  wo h i e r a u f  e i ne  n a t u r l i c h e  
V e r k o h l u n g  v o r  s i c h  g i n g ,  und  es en t s t and  
w a h r e  S t e i n k o h l e .  Dafs unsere Erde Ucber- 
schwemmungcn erlitten hat,  wird wohl keiner bc- 
zweifeln, da wir in der Natur selbst dic deutlichsten 
Bcwcise davon finden."

An einer anderen Stelle (S. 380) kommt der Be- 
arbeiter des Williamsschcn Buclies noch einmal auf den- 
selben Gegenstand zuriick, und will ich es nicht unter- 
lasscn, hier seine Schlulśfolgerung im Wortlaut wieder- 
zugeben, und zwar einmal ihrer selbst wegen und ein 
andermal aus dem Grunde, weil wir spater sehen 
werden, wic seine Ansicht widerlegt worden ist.

„Unsere Erde war gcwifs vor der allgcineinen Wasser- 
iiberschwemmung mit dem sclionsten Ilolze bewachscn. 
Das Holz, das nun bei dieser Ueberschwemmung durch 
das Wasser abgcrissen wurde, wurde eine Zeit lang, 
und zwar so lange fortgeschwemmt, bis das Wasser 
sich vermindertc. Nachdem das Wasser, es sei nun 
durch Verdunstung oder durch Ilercinziehung in die 
Kliifte der Gebirge, oder durch Ergicfsung in die Meere 
und Seen, wegkam, so mulśtc naturlichcrweise das Holz, 
welches das Wasser so lange mit fortgerissen hatte, 
durch mechanische Grunde s i ch  zu  Boden  se t zen.  
H i e r a u f  g e s c h a h  wi ede r  eine Ue b e r s ch wemmu n g ,  
u n d  de r  B o d e n s a t z  d i e s e r  U e b e r s c h w e m m u n g  
l a g e r t e  sich (nachdem das Wasser wieder auf die 
vorhin angefiihrte Art wegkam) a u f  das scl ion h i n -  
g e l a g e r t e  Holz.  Damit man mich verstehe, mufe ich 
liicr bemerken, dafs ich glaube, daJś jede einzelne Ge- 
birgslage oder -Schicht ein Bodensatz oder cin mecha- 
nisclier Nicderschlag oder Absatz von den in einer 
solchen allgemeincn Wasscriibcrschwemmung enthaltenen 
Mineraltcilen sei. Ich will aber nicht hiermit gesagt 
haben, dafs diese Wasscruberschwcmmungen sich iiber 
die ganzc Erde verbrcitcten, sondern sie konnten auch 
nur einzelne Punkte, Gegenden und Striche Landes be- 
treffen und auf solche einen Einflufs haben. Nun gehe 
ich in meiner mutmafsliehen Erkliirung der Entstchung 
der Steinkohle weiter. Der Schwefelkies, cin in der 
Erde so allgemein yerbreiteter Mineralkorper, findet sich, 
wie bekannt, haufig in Steinkohlen. Wolier es kommt, 
dafs in der Steinkohle so vicl Schwefelkies enthalten 
ist, vermag ich nicht zu bestimmen. Die S c h wc f c l -  
s au r e ,  di e  n u n  d u r c h  I l i n z u t r i t t  des W a s s e r s  
a u s  dem S c h w e f e l k i e s  g e b i l d e t  w u r d e ,  w a r  die 
V e r a n l a s s u n g  zu d e r  V e r k o h I u n g  der  S t e i n 
kohle .  Einem jedem wird es vielleicht bekannt sein, 
dafe die Schwefelsiiure die Eigenschalt hat, alle Pflanzen- 
substanzen zu verkohlen. Warum solite nun nicht die
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Schwefelsiiure, dic in Mengen yorhanden war, das niim- 
lichc bei dcm aufgcschichteten IIolzc gcllian haben? 
Wenn man noch dazu annimmt, dafs dic Schwefelsiiure 
eine scbr nahc Verwandtschaft zu allen Pflanzenolen 
hat. Ich glaube dalier, dafs dic Schwcfc l s i i u r c  dic 
w i r k e n d e  un d  v e r w a n d e l n d e  U r s a c h c  des I lol zes  
in d i e  S t e i n  k o h l e  wa r ,  und dafs alle Steinkohlcn 
(die man lieber E r d k o h l c n  nennen sollte, da sie wirk- 
licli kcincn Stein zur Basis haben, sondern sich in der 
Erde finden), wie auch der Verfasscr (Williams) meint, 
aus dem vor der allgemeinen Ucberschwcmmung vor- 
liandencn IIolzc entstanden sind/‘

Bcvor wir uns einem anderen Forscher zuwenden, 
wollen wir mit wenigen Worten noch auf die Ansichien 
von W i l l i a m s  und von D a n c k e l m a n  iiber die Be- 
ziehungen zwischen Bergiil (Stcinol) und Stcinkohle 
zuriiekkommen.

Williams steht noch auf dcm alten Standpunkt: 
„Das B e r g o e l  ist eine iilige, brennbare Substanz, 
welche sich auf der Oberilache der Erde bciindet, und 
an yiclen Ortcn aus den Felscn, aus Sumpftorf und 
faulen Pflanzen, wo keinc Stcinkohle zu finden ist, her- 
ausdringt/' (S. 348.) „Einigc Arten von Bergoel konnen 
eine nahe Venvandtschaft mit der Stcinkohle haben, und 
unter gcwissen Umstiinden kann dic Stcinkohle ctwas 
weniges davon enthalten und crzcugcn. Man findet das 
Bergoel niclit allein auf der Obcrfiiiche, sondern es 
scheint mir ein allgemeines Oel und in allen Fossilien- 
korpern in grijfscrer oder kleinerer Menge, oder unter 
dieser oder jener Gestalt yorhanden und so iibcrflusśig 
in der Atmośphare und durch alle Erdartcn ausgcbroitet 
zu sein, dafs es der Grundstoff und Bestandtheil aller 
Pflanzen zu sein scheint. Es ist mit yerschicdcnen Ge- 
stcincn und Gcbirgsschichlcn, welche die Oberilache der 
Erdkugel bilden, innigst yerbunden, und in dicsclben 
cingcdrungen................. “ (S. 350—351.)

Er falirt dann fort: „Viele von den schwachćn
Schicfcrthon-Schichtcn, welche dic Steinkolilengebirge 
construiren, enthalten eine Menge davon' und geben, 
wenn sic an das Fcucr gebracht werden, eine starkę
F lam m c..............Das Fcuer aber verzehrt weder ctwas
von der Menge oder dcm Ilaufcn, noch bringt es Asche 
herror, und ist das Fcuer von sich selbst vcrloscht, so 
nehinen die Thonart.cn eine blassrothc Farbo an, und 
sind viel harter ais vorhcr „Auch ist bekannt,
dass das Bergoel in minderer Menge durch alle Kalk- 
steinarten yerbreitet ist, und man findet es oft in den 
Kluftcn zuwcilen von der Farbę und den Bestandthcilen, 
wio die Basilicum-Salbc der Apothcker, welches ich in 
den Kalkbriichen von Campo und Dechmont gcsehen 
liabe." (S. 352.)

„Ich liabe oft schwach gcschichtetcn Kalkstcin auf 
hundert Mcilen von Stcinkohlcnflotzen und den sic be- 
gleitcnden Gcbirgsschichten angetrofien, welche e i n e  
s o l ehe  M e n g e  von di csein na t i i r l i ch en  Oel  ent -

1 l i i e l t ,  dass er, wenn er ins Fcuer gethan wurde, e ine 
s t a r ko  F l a m m c  h c r v o r b r a c h t e ,  und man bemerkte, 
dass das Oel im Fcuer heraustropfclte, obgleich das 
Gestein hart war, und eine ziemliehc Menge von gutem 
Kalk gab, wenn es dazu angewandt wurde. Ich habe 
auch viclc schwarzc schiefrige, und von Gebirgsthon- 
sehiefer-Schichten bcobachtct, d. li. solehe Schichtcn, 
welche allezeit iremdartig und in  e i ne r  grof sen Ent- 
fernung von Stcinkohlenfiotzen und den das Stcinkohlen- 
gebirge charaktcrisicrenden Gcbirgsschiehten gelagert 
sind, und dcm ohngeachtet im Fcuer eine s t a r k ę  
F l a m m c  geben.  Ich traf auch s eh r  wci t  von  der  
S t c i n k o h l e  schwarzc festc Gcstein-Schichten, welche 
in natiirliche wirkliclie Massen zcrkliiftet und so m it 
d i os em Oelc  d u r c h d r u n g e n  waren, dass sie, wenn 
sie ins Fcuer gethan wurden, eine s t a r k ę  F l a mme  
u n t e r h i c l t c n . "  (S. 353.)

Aus allen diesen und noch vielen anderen Be- 
obachtungen schliefst W i l l i a m s ,  „dass dieses Bergoel 
a l l g me i n  durch  a l l e  S u b s t a n z c n  in u nd  a u f  der  
E r d o b e r f l i i c h e  v e r b r e i t e t  sei ,  u n d  y i c l l e i ch t  
e i n en  h a u p t s a c h l i c h c n T h e i l  in d e r Z u s a m m e n -  
s e t z u n g  a l l e r  K o r p c r  a u s m a c h e ,  obgleich in yer
schicdcnen Graden, Vermischungen und Gcsfaltcn. Ich 
bin iiberzcugt, dass mir cinige zugeben, dass das Berg- 
oder natiirliche Oel in vielcn Fossilienkdrpern auf der 
Erdobcrfiachc angetrofien werde, dcmohngeachtct aber 
hauptsaehlieh in der SteinkoJile enthalten sei." —

Wenn ich schon an anderer Stelle darauf hingewiesen 
hatte, dafs der Uebersetzor des Williamschcn Buchcs, 
Rciclisfreihcrr von Da n c k e l ma n ,  manchmal anderer 
Anschauung war, ais der Verfasscr, so tritt dics gerade 
liinsichtlich des Ursprungs des Bcrgoels am deutlichsten 
hcrvor. Wiihrend W i l l i a m s  dieses ais einen urspriing- 
lich yorhandencn Stolf ansieht, der yielc Gestcinc und 
auch dic Steinkohlcn durchdringt, kann Da n c k e l ma n  ais 
Bcgriinder der modernon Anschauung angeschen werden. 
In einer Rcihe von Fufsnoten aufeert er seinc, allerdings 
niclit immer zutrelfendc Meinung wio folgt:

„Das Steinol kommt i mme r  in der  Na ch b a r -  
se l i a f t  von  S t e i n k o h l c n  vor  u n d  h a t  a l s o  wohl  
s e i nen  Ur s p r u n g  von i hnen.  In uranianglichen 
Gebirgen hat man es noch n i c h t  gefunden. Das 
Bitumen kommt nic anders ais in Ilohlcn der Stein- 
kohlengebirge vor. In England findet man es, mitten 
in den Ilohlcn, mit Wasser. In dem Manńsfcldischen  
Kuplerschiefcr findet sich ein bituminoses Lager; aber  
h i c r  w u r d e  das  B i t u m e n  d u r c h  F i s c h e ,  d e r e ń  

A b d r i i c k c  m a n  lu i uf i g  in d e n s e l b e n  f indet ,  er- 
zeugt .  Dio meisten Fische sind auch mit wahrer 
Stcinkohlen-Matcrie erfiillt." (S. 127.)

Seite 347 sagt cr: „Das Bergoel kann allerdings
ais ein Kcnnzciehen von dem Dasein der Stcinkohle 
angeschcn werden, da ich glaube, dass es von der 
Stcinkohle seinen Ursprung hat."
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lir. von B e r o l d i n g c n  meint ebenfalls, dafs das 
Bergol von der Steinkohle herriilire, und fufirt zur 
Bestatigung sciner Meinung mehrere Mitteilungen aus 
anderen Scliriftstellen an.27)

Dagegen ist B e r o l d i n g c n  nicht der Meinung, dafs 
das Bergol in dcm Torfe cnthalten sei. Er aufeert 
sieli wie-folgt: „Wenn wahres Bergoel in dem Torfe
ware, so miisste sclbiges nothwendig aus der Erde oder 
Gegend, wo der Torf liegt, in ihm gekommen sein, und 
sclbigen durchdrungen liabcn, denn noch nicmand hat 
behauptet, dass dieses Ocl aus der Luft in den Torf 
ziehe und ich glaubc auch nicht, dass jemand dieses 
im Ernst beliaupten werde. Das Oel kame also aus der 
Gegend, wo man den Torf findet, in dcnselbcn!" 
„Aber wie besteht dieses mit der Erfahrung? Man 
findet Torf auf den hochsten Gebirgen, und ich sali 
ijfters auf den Schwcizer Alpen, die keine Fliitze, sondern 
Granitgebirge, und mit ewigem Eise bedeckt sind, eine 
grosse Mcnge des besten Tnrfes, auf welchem oft die 
sogenanntcn Gletschcr unmitlelbar aufsitzen. Ich salie 
hiiufig z. Theil bctrachtliche Torfmoore auf ausgebrannten 
Vulkanen unmiftelbar aufLava, Basalt, oder yulkanischen 
Aschen aufliegen." „Nun frage man alle Beobachtungen, 
frage man jede Erfahrung, ob man bislier nocli das geringste 
Trijpfchen Bergoel in odcr auf den alten Granitgebirgen 
gefunden habe; mir wenigstens ist weder eine selbst- 
gemachtc und ebenso wenig eine fremde liinliingliche 
Bemerkung hieriiber bekannt, und so sehr ich auch die 
entscheidenden Ausspriiche in der Naturgesehichte ver- 
abscheue, so mochte ich es docli wagen, in diesem Falle 
zu beliaupten, dass man nicmals die geringste Spur von 
Bergoel oder Bergharz in oder auf Granitgebirgen finden 
werde, denn dieses streitet wider alle Eigenschaften 
dieser Gebirge sowolil ais des Bergoels selbst/*’

Wciter ibrtfahrend sagt B e r o l d i n g c n :  „Wohcr
kame donn also das in dem Torfe der hochsten Alpen 
enthaltcne fiir Bergoel ausgegebene Oel, da diese Ge
birge keines in sich einschliefsen? Kommen wir nicht 
besser aus dem Spiel und treten wir der Wahrhcit 
nicht nalier, wenn wir annehmen, dass das O el der 
v e r s c h i e d e n e n  T o r f a r t e n  eine d u r c h  faule 
Gahrung  e t was  v e r a n d e r t e s  e mp i r e o ma t i s c h e s  
Pf l anzenoe l  s e i ?“ —

D a n c k e l ma n  nimmt an (S. 349), „dass alle brenn- 
baren Korper des Mineralreichs t he i l s  i hr  Bi tumen 
aus dcm P f l a n z e n - ,  t h e i l s  a u s  dem Thier r e i che 
erhalten haben." „Nimmt man an", sagt er, „dass die 
Steinkohle wahrem Holz ihren Ursprung zu verdanken 
hat, so daclite ich auch, dass man annehmen konnte, 
dass das Bitumen des Ilolzes sich der Steinkohle mit- 
getheilt hatte. Diese Griinde diirften gewiss auch bei 
dem Torfe stattfinden. Was das Bitumen aus dem

*0 Dor V erfacser des „B erichts vom B ergbau" sagt a u f  Seite 2 j . 
j-Oeligo auf dem W asser schw im m i'nde F e ttig k e it beroerkt eine 
Abkunft von S teinkohlen ,"

Thierreich, welches dcm Mineralreich mitgetheilt worden 
ist, anbetrifft, so glaube ich die namlichen Griinde zu 
haben, auch dieses annehmen zu kćinnen, wenn ich 
weiss, dass so viele Thierabdriicke in dem Mineralreich 
yorhanden sind. Man betrachte nur den bituminijsen 
Mergelschiefer im Mannsfeldischen, worinne eine solche 
Menge von Fiscbabdriicken sich befinden. Kann man 
liicr nicht den richtigen Schluss lassen, dass das Bitumen 
der Fische sich dem eigentlichen kupferhaltigen Mergel- 
schiefer mitgetheilt habe? Wohcr sollte denn sonst das 
Bitumen sieli in diesem Fossile so allgemein verbreitet 
haben, welches, wenn es in Feuer gethan, mit einer 
Flamme brennt und einen brenzlichen Gerucli von sich 
giebt." — — (Schlufe folgt.)

Protokoll iiber die am 18. und 19. Norember 1895 
zu Berlin abgehaltene Konferenz iiber das Projekt 

betreffend die 
Erbauung eines Rhein -Weser-Elbe-Kanals.

(H ierzu  Tafel X III.)

III.
VI. Zur Frage der w i r t s c h a f t l i c l i e n  B e d e u t u n g  

d e s  R h e i n - W e s e r - E l b e - K a n  a i s ,  die ais letzter Tunkt 
zur Verliandlung kam, beraerkte der Herr Vorsitzende, dafs 
die Regierung liieriiber ilire umfangreichen Ermittelungen, 
die in einer Denkschrift niedergelegt werden sollten, noch 
nicht abgesclilossen und sich daher nocli nicht schliissig 
gemaclit liabe; fiir ihre Entsclieidung wiirde wesentlich mit 
ins Gewicht fallen, wie die ProvinzialIandtage zu der 
staatlichen Garantieforderung, die eben zugleich —  wie 
bereits hervorgehoben sei — ein Priifstein fiir den Wert 
und die Erlragsfahigkeit des Kanals bilden solle, sich 
stellen wiirden.

In anbetraclit dieser Sachlage wurde aus der Versamm- 
lung lieraus der Antrag gestellt, die Verhandlung iiber die 
wirtscliafiliehe Frage zu vertagen, bis man mit den Pro- 
vinziallandtagen sich in Yerbindung gesetzt habe und die 
in Aussicht gestellte Denkschrift vorliege; ohne eine solche 
konkrete Unterlage wiirde die Diskussion iiber diese Frage 
sich nur in Allgemeinheiten bewegen konnen. Da die 
Konferenz jedoch in ihrer Mehrheit schon jetzt in eine 
Erorterung der wirtschaftliclien Bedeutung des Kanals ein- 
zutreten wunschte, so wurde auch diese Frage zur Dis
kussion geltellt.

Die Erorterung wurde durch den Ilerrn Landrat 
v. d. Scliu  1 en b u r  g erolTnet. Seine Ausfiihrungen stimmten 
zum Teil mit dem Uberein, was der am zweiten Tage 
verhindertc Herr Graf v o u W i n tz i n g e r o d e  bei friiherer Ge- 
legenheit vorgetragen hatte. Der Herr v. d. S c h u l e n b u r g  
erkliirte, dafs er von dem landwirtschaftlichen Centralveiein 
der Provinz Saelisen schriftlich bevollinachtigt sei, Protest 
gegen den Kanalbau zu erheben, und dafs ein gleicher 
Wunsch ihm miindlich von dem Magdeburger Kohlen
bergbau verein ausgesprochen sei. Der letztere Verein sehe 
eine Verdrangung der sachsischen Braunkohle durcli west- 
faliSche und bohmische Kolile ais Folgę des Kanalbaues 
mit Bestimmtheit voraus. Allgemeine wirtschaftliche Griinde 
vcrańiafsten hingegen den CentraWerein, gegen das Projekt 
aufziitreten, und diese Griinde bestimmten auch ilin. Er 
sei daher zunachst ein Gegner des Kanalbaues, da er eine
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ruhigc, gleichmlifsige Entwickelung des Verkelirswesons, 
die keine oder doch nur langsarae Yerschiebungen der 
wirtschaftlichen Verhiiltnisse mit sieli bringe, fur 
wunschcnswert halte. Die wirtschaftliche Tragweite eines 
plotzlich die ganze bisherige Ęntwickelung des Verkehrs- 
wesens unterbreehenden grofsen Kanalbaues lasse sieli 
weder im Guten, noch im Bosen absehen. Auch sei er 
ein Freund ruhigen Ausbaues insofern, ais er es fiir nbtiger 
halte, die weiten Gebiete des Ostcns der Monarchie, die 
im Chaussee- und Eisenbahnbau noch weit zuriickstiinden, 
zuniichst zu beriicksichtigen, ehe man im reichen Westen in 
eine grofsartige und kostspielige Aera des Kanalbaues eintrete.

Was ferner die Frage anlange, ob wirklich ein Kanał 
ohne Belastung der Steuerzahler die von ihm erhoffte Fracht- 
verbilligung bringen konne, so sei sie jedenfalls noch nicht 
gelosl; docli wolle er ganz davon absehen, da er auf dem 
prinzipiellen Standpunkt stehe, dafs zu niedrige Frachten 
ebenso ungesund seien, wie zu teuere. Das Bedenklichste 
seien aber lokale Ungleichmiilśigkeiten in den Frachten, wie 
sie schon jetzt auf der Eisenbahn bestiinden und wie sie 
noch vermelirt und erhoht wUrden, wenn neben die Eisen- 
bahnen neue Kanale treten. Gleiche kilometrische Be- 
messung aller Frachten sei anzustreben und soweit im 
allgemeinen oder in inogliclist zu beschrankenden Ausnałime- 
fallen Fiachtermafsigungen geboten waren, sei es zum 
mindesten noch fraglich, ob es fiir die Staatskasse nicht 
vorteilhafter sei, die bestehenden Eisenbahnfrachltarife einfach 
unter Verzicht auf einen Teil der Eisenbahn-Reineinnahme 
zu ermiifsigen, ais auf dem grofsen Umwege eines kost- 
spieligen Kanalbaus eine solche Ermiifsigung zu erstreben, 
ohne doch einen Einnahmeausfall im Eisenbalinetat vermeiden 
zu konnen. Dcnn angesichts der Thatsache, dafs die 
preufsische Eisenbahnverwaltung bei einer Gesamt-Einnahme 
von rund einer Milliarde Mark einen Ueberschufs von etwa 
400 Millionen Mark erziele, lasse sich doch nicht ohne 
weiteres die UnmSglichkeit von Eisenbahnfrachtermiifsigungen 
behaupten.

Der Kanalbau bedeute aber ferner eine Forderung der 
Industrie zum Schaden der Landwirtschaft, und so sehr er 
bereit sei, fiir eine Hebung der ersteren einzutreten, wo es 
nicht auf Kosten der letzteren gcschehe, so sehr miisse er, 
zumal im gegenwiirtigen Augenblick, Einspruch erheben 
gegen jede weitere Verschlechterung der an sich schon 
driickendeh Lage der Landwirte. Eine solche Yer- 
schlechterung sehe er in erster Linie in der mit dem 
Kanalbau verbundenen Erleichterung der Einfuhr aus- 
landischen Getreides und ausliindischen Holzes, sowie der 
Ausfuhr des heimischen Kalis. Das ausliindische Getreide 
werde vom Rhein und von der Elbe aus in die neue 
Wasserstrafse eindringen und in der eventuell in Verbindung 
mit dem Kanalbau kanalisierten Weser eine neue Einfall- 
strafse erhalten und so das preisdriickende Angebot des 
billig produzierten ausliindischen Getreides noch vermehren. 
Das Holz aus Rufsland und Skandinavien werde ebenfalls 
auf der neuen Wasserstrafse vordringen und, da es meist im 
Raubban gewonnen werde, iiberall, wohin es komme, die 
Konkurrenz des einheimischen Holzes unmoglich raachen- 
das Brennholz insbesondere, dessen Absatz beispielsweise 
in den meisten Gutswirtschaften in der Mark und in der 
Provinz Sachsen noch eine Roile spiele, werde aber auch 
in der wfcstfdlischen und bohmisohen Kohle einen gefahrlichen 
Mitbewerber erhalten. Die heimischen Kalisalze, die einen 
seltenen Schatz, wie ihn kein anderes Land besitze, bildeten

und zur Stiirkung der deutschen, nicht der auswiirtigen Land
wirtschaft verwertet werden miifsten, wiirden durcli den 
Kanał einen erleicliterten Export iiber Rotterdam finden.

Der Umstand, dafs der projektierte Kanał ausschliefslich 
der Industrie niitzen werde, werde sich schon darin aus- 
pragen, dafs auf dem westlichen Teile der ganzen Kanalroute 
starker, auf der ostlichen geringer Yerkehr sich entwickeln 
werde und dafs die nach Osten gerichteten Transporte in 
einer fiir die Rentabilitat des Kanals hochst bedenklichen 
Weise Riickfracht entbehren wurden. Die einseilige FOrderung 
der Industrie bedeute auch eine soziale Schadigung, dcnn 
sie vermehre die Konzentration der Arbeiterschaft und die 
Entvolkerurig des Landes.

Alle diese Griinde machten ihn zum Gegner des Kanal- 
projektes und bestiirkten ihn in der Ueberzeugung, dafs dic 
2 0 0 — 300 Millionen Mark, die der Kanalbau kosten solle, 
eine bessere wirtschaftliche Verwendung im Interesse aller 
produktiven Stiinde finden konnten.

Im Anschlufs an diese Darlegungen fułtrte Herr Landrat 
v. P e s t e l  aus, dafs die Landwirte Hannovers dem geplanten 
Kanalbau insofern nicht so ablehnend gegenuberstanden, ais 
sie der Ansicht waren, dafs, falls Meliorationen in grofserem 
Umfange mit dem Kanalbau verbunden wurden, die dadurch 
erzielten Vortciłe die allerdings zu erwartenden erheblichen 
Schiidigungen ausgleichen wurden. So langc iiber den 
Umfang der geplanten Meliorationen aber noch nichts fest- 
stehe, werde die Angelegenheit von den LandwirtenlIannovers 
noch ais nicht abgeschlossen betrachtet.

Auch Herr Freiherr von L a n d s b e r g  bestiitigte, dafs 
die Landwirtschaft Westfalens von dcm Kanale direkt nur 
Schaden, nicht Nutzen erwarte. Giinstiger stelle man sich 
einer Flufskanalisierung gegeniiber und man sei daher fur 
den Ausbau der Lippelinie eingetreten. Er konne iibrigens 
nicht alłen Bedenken des Ilerrn v. d. S c l i u l e n b u r g  zu- 
stiinmen und habe sich besonders iiber die ablehnemie 
Haltung der ostlichen Landwirtschaft gewundert, von der 
man gerade in Westfalen eine scliadłiche Konkurrenz be- 
fiirchtet und daher ein lebhaftes Eintreten fiir den Kanalbau 
erwartet habe.

Zu Gunsten des Kanalprojektes traten den Gegnern 
desselben Herr Senator W a l l  b r e c h t ,  Herr Schatzrat 
L i c h t e n b e r g ,  Herr Kommerzienrat L u e g  und Herr Stadt- 
rat K l e i  ne  entgegen. Ihre Ausfiihrungen hatten im wesent- 
lichen folgenden Inhalt:

Uebereinstimmende Erfahrungen, die einen langen Zcitraum 
umfafsten, bestatigten es allgemein, dafs inbezug auf Billig- 
keit der Frachten ein Landweg mit einem Wasserweg nicht 
konkurrieren konne. Kein Transportweg sei so billig, wie das 
Meer. Frankreich habe seinem mit grofsen Kosten aus- 
gebauten Kanalnetz, Nordamerika dem Eriekanal einen 
grofsen Teil seiner wirtschaftlichen Bliite zu danken. Da 
Deutschland infolge seiner centralen Lage in Europa eine 
vcrhiiltnismafsig geringe Kiistenentwickelung habe und nicht 
reich mit leistungsfahigen natiirlichen Wasserstrafsen yer- 
sorgt sei, sehe es sich, wenn es an dem Yorteil billiger 
Fracht teilnehmen wolle, vor allem auf die Schaffung 
kiinstlicher Wasserwegc angewiesen. Man miisse aber billige 
Frachten erstreben, da in unserer Zeit der Weltwirtschaft 
die Transportverhaltnisse eine immer grofsere Rolle ais die 
Produktionsverhiiltnisso zu spiclen begannon; nur der biiligo 
Wassertransport habe beispielsweise die Konkurrenz des 
nord- und siidamerikanischen Getreides auf unserem Markte 
ermoglicht, seien doch die Transportkosten von Chicago
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Iiach Mannheim niedriger, .ais vora Ostcn nach dem Westen 
unserer Monarchie. Derselbe Umstand fangę jetzt an, auch 
auf industriellem Gebiete eine verhiingnisvolle Bedeutung zu 
gewinnen. Dic Bliite der Industrie, die zur Tragung der 
Militiirlast erforderlich sei, sei auf die Dauer nur moglich, 
wenn der Industrie ihr Absatzgebiet nicht nur erhaiten, 
sondern erweitert werde. Solle Deutschlands Industrie 
jedoch auf dem Markte des Auslandes und in vielen Teilen 
des heimischen Marktes konkurrenzftihig bleiben, so mufstcn 
eben die Prachtkosten erniedrigt werden. Das sei um so 
wichtiger, ais die deutselien Eisenbaluifrachten erheblich 
huher ais die meisten ausliindischen seien und aufserdem 
die Entfernung zwischen den Gewinnungsstellen der Roh- 
stoflfe, den Fabrikations- und den Konsumtionspliitzen in 
Deutschland vielfach sehr viel liingere Eisenbahntransporte 
niitig inaclite, ais insbesonderc in England; bei Roheisen 
machten z. B. die Frachtkosten in England 8 —lOpCt.,  in 
Deutschland 2 8 — 30pCt. der Rohkosten aus. Endlich kiime 
Konkurrenz hemmend bei uns dic grofse Last inbetracht, 
die durch die Steuer- und insbesonderc die soziale Gesetz- 
gebung der Industrie auferlegt sei.

Wie so die Weltmarktslage der deutselien Industrie 
dringend auf die Schaffung billiger heimischer Wasserstrafsen 
liindriinge, so erscheine andererseits Deutschland zum Kanalbau 
wie priidestiniert. Seine grofsen Fliisse hiitten alle dieRichtung 
nach Nordcn und entbehrten der Quervcrbindung; ein un- 
gewohnlich ebenes Geliinde liefse diese kiiustlich jedoch 
mit den denkbar geringsten Schwierigkeiten herstellen und 
eine solche kiinstliche Herstellung erscheine zwischen lthein 
und Elbe um so melir geboten, ais zwischen Elbe und Memel 
eine viel benutzte, ineist kunstlichc Wasserstrafsenverbindung 
bereits bestehe.

Unter den dargclegtcn Gesiclitspunkten widerspreche der 
Kanalbau auch nicht der von dem Herrn v. d . S c h u l e n -  
bur g  aufgestellten Forderung langsainer, nicht ruckweiser 
1'ortentwickelung. Denn der Bau des projektierten Kanals 
bedeute im wesentlichen die Vermeidung eines Riickganges 
der deutselien Industrie; er solle die Grundlagen fiir die 
gesunde Entwickelung der Industrie, die sonst erschiittert 
wiirden, wieder herstellen. Auch wiirde der Ausbau des 
Strafsen- und Eisenbalinnetzes durch den Kanalbau kcines- 
wegs leiden und erwiige man endlich, dafs der ostliche 
Teil der Monarchie bereits reichlich mit kiinstlichen Wasser
strafsen ausgestattct sei, so konne man auch nicht mit Recht 
'on  einer einseitigen Forderung des Verkehrs\vesens des 
Wcstens reden.

Noch weniger begrundet seien die Befiirchtungen sozialer 
Art. Fur dic Dauer des Kanalbaus sei ja  allerdiugs eine 
neue starkę Konzentration von Arbeitern zuzugeben: Auf die 
Dauer tretc aber gerade das Gegenteil ein. Denn das 
sei eines der Hauptvorziige eines Kanals, dafs er eine 
Dezentralisation der Industrie ermogliche; eine solche sei 
ganz besonders fur Rheinland und Westfalen Bediirfnis und 
sle 861 besonders dort ein unmittelbarer Vorteil fur die 
Landwirtschaft, indem die durch sie bewirkte Annaherung 
der Konsumenten und landwirtscliaftlichen Produzenten eine 
intensivcre Wirtschaftsart rentabel machc und die von den 
Landwirten erzielten Preise durch Minderung der Fracht
kosten liebe.

Auch die nachleiligen Einwirkungen des Kanalbaus auf 
den Getreide-, Hólz-, Kali- und Braunkohlenhandel seien 
zum mindesten uberscliatzt. Fiir das auslandische Getreide 
k.iinen die grofsen Strome ais Einfallstrafsen und zwar schon

jetzt inbetracht, dagegen bedeute die geplante Querverbindung 
zwischen ilinen eine Stiirkung der Konkurrenzfiihigkeit des 
heimischen Gctreides auf bisher vom Auslandsgetreide 
okkupierten Markten des Westens. Bei dem ausliindischen 
Holz liege in dem erwiihnten Raubbau selbst schon eine 
Schranke der Gefahr; ferner wiirde aber das miirkische und 
siichsische Ilolz durch den Kanalbau in den Stand gesetzt 
werden, den grofsen bisher vorwiegend durch schwedische 
llSlzer befriedigten Bedarf an Grubenhiilzern im Westen 
wenigstens zum Teil zu decken, und dieser Umstand lasso 
es verschmerzen, wenn im naturlichen Verlaufe einer fort- 
schrittlichen Entwicklung die Verwertung des Ilolzes ais 
Brennholz durch den erleichterten Kohlenbezug verringert 
werde. Was die befiirchtete Steigerung des Kali-Exportes 
anlange, so sei es nicht ersichtlich, worauf sie sich stiitze. 
denn fiir das Stafsfurter Salz wiirde nach dem Bau des 
Kanals, wie jetzt, stets der bestc Exportweg von Sclionebeck 
aus die Elbe lunab iiber Hamburg gehen. Bezuglich der 
sacltsischen Braunkohle sei allerdings eine Scliiidigung durch 
den Kanał wahrschcinlich, docli werde sie von sacli- 
verstiindigstcr Seitc nur auf lh  der Forderung gescluitzt, 
und es sei iiberdies noch sehr fraglich, ob es der Braun
kohle in der handlichen und reinlichen Form von Briketts 
nicht gelingen werde, in den Stadten sich zu behaupten 
und mit llUlfe der neuen Kanalroute in anderen Stadten 
sich festzusetzen.

Endlich werde auch die Bedeutung des Kanals fur die 
Eisenbahnen einseitig dargestellt. In so dicht bevolkerten 
Gebieten. wie dem rheinisch - westfalisclien Industrie- 
bezirk, sei die Eisenbahn jetzt bereits ungefahr an der 
Grenze ihrer Leistungsfahigkeit angelangt; allgemein sei 
eine unbegrenzte Erhohungsfahigkeit derselben nicht an- 
zunehmen. Aber auch wo die Eisenbahn zur Bewiilti- 
gung des Verkehrs ausreichen wiirde, sei der durch die 
Konkurrenz eines neuen Kanals verursachte Transportausfall 
finanziell nicht so erheblich, da der Kanał in erster Linie 
der Eisenbahn den Transport fiir sie lastiger Giiter abnehme 
und da der Verkehrsaufschwung, den erfahrungmafsig die 
Schaffung jeder neuen Verkehrsstrafse mit sich bringe, den 
Ausfall grbfstenteils wieder ausgleiche. Eine solche Steige
rung kiime fast ausschliefslich dem nationalen Wirtschafts- 
leben zu gute, wie auch die fur den Kanał ausgegebenen 
Gelder in vollem Betrage im Inlande blieben.

Nach Beendigung der Beratungen wurde seitens der 
Vertreter der Provinzen der Wunscli ausgesprochen, dafs 
alsbald ein Ausschufs zur weiteren Forderung der Angełegen- 
heit, insbesondere zur Beratung iiber die staatsseitig von 
den Interessenten verlangte finanzielle Beteiligung nieder- 
gesetzt werde. Der Herr Vorsitzende unterbrach zu diesem 
Zwecke auf kurze Zeit die Verhandlung, bei dereń Wieder- 
aufnahme mitgeteilt wurde, dafs zu Mitgliedern des be- 
treffenden Comitds die Herren Landeshauplinann O v e r w e g  
zu Munster, Landesdirektor Dr. K l e i n  zu Dusseldorf, 
Landeshauptmann Graf von W i n t z i n g e r o d e  aus Merse- 
burg und Schatzrat L i c h t e n b e r g  aus Hannover bestellt 
seien.

Mit kurzeń Dankesworten an die erschienenen Ilerren 
wurde sodann die Konferenz von dem Herm Vorsitzendcn 
geschlossen.

g. w. o.

• Dr. H. Sch u rnach  er.
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Ein seibsttliiitiger Sclilagwettęrprolłenclinicr.
Von M. P. P e t i t ,  Cliefingcnicur der Societe anonymc des 

Ilouillieres de Saint Etienne.

Dic K cnntnis iiber den Ein ilu fr, welclien der Abbau, 
die Schwankungen des Luftdrueks und andere Ursaclien 
auf den A ustritt von Scblagw cttern aus Kohlenfliitzen 
ausiiben, ist bislier eine so unbeśtim m te, dafs es mit 
Freuden begrufst werden nmfs, wenn in dem Sclilag- 
w etterprobenehm er des Ile rrn  P e tit* )  ein A pparat geboten 
wird, der geeignet crscheint, in diese Bozichungen einen 
grofseren Einblick zu eroiTnen.

D er Zweck des A pparates bestelit darin, aus einem 
W etterstrom e selbsttluitig und fast ohne Unterbrcchung 
wahrend einer beliebig zu  regelnden Zeitdauer nach 
cinander Probcn zu entnehm en, welche spiiter durch 
Analyse oder nach der einfaclicren M ethode der Grcnzo 
der Entziindbarkeit un tcrsuch t werden konnen.

D as P rinzip  des A pparates wird durch die nach- 
stehende Skizze crliiutert.

Der B ehalter A von der Form eines abgestumpftcn 
Kegcls steht m it der iiufsercn Atm osphiire durch cin 
Rohrchen K  und andererseits durch eine Rohrc L  mit 
einem cylindrischen, w eiten und oben offenen Gefiifs B 
in Verbindung. Zwischen A und B sind die Probc- 
riihren 1, 2 . . .  n eingeschaltet, von dencn aus die 4 mm 
weiten Riihren t, t2 . . .  t n nach dem B ehalter A und die 
Rohrchen T ( T 2 . .  . T n von 2 mm innerem Durchmćsser 
nach dcm Gerafe B ausgehen.

Die Proberohren sind so un ter einander angeordnet, 
dafs sich die OeJTnung des U lorm ig umgebogenen 
Rohrchens t, im B ehalter A m it dem oberen Endo des 
Probcriihrchens 2, diejenige von t2 m it dem oberen Teil 
der Proberohre 3 u. s. w. in dem selben N iveau befindet.

Der B ehalter A , dic Riihren t, t2 . . .  tD und dic 
Proberohren 1, 2 . . .  n  w erden m it W asser gefiillt, wahrend

) Heschrieben in den Annales des Mines, Band IX, 2 .1.ieferung 
189G.
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der Raum B vorliiuiig leer bleiben mag. Oeftnet man 
dam ach, w ahrend die an den Proberohren befindlichen 
H alinę r, r2 . . . rn aufgedrcht sind, den m it einer feinen 
Durchgangsiiflnung yersehenen Halin Re, so sinkt das 
W asser in A und veranlafst das Rohrchen 1 zum  Aus- 
iliefscn. I lic rbc i w ird durch T f dic zu untcrsuchende 
Luft angesaugt. Sobald das W asser in A  das N ivcau 
m, n, erreieht hat, beginnt das Proberohrehen 2 aus- 
zulaufcn und sich durch T2 m it L uft zu fiillen. Jn diesem 
Augenblick ist aber in B das W asser so lioch gestiegen, 
dafs die Oeflnung der Luftzufiihriingsrohre T (. durch 
das W asser abgeschlossen ist. D ie in 1 eingcschlossene 
Probe b leibt sorait dauernd in t, und T , unter W asser- 
abschlufs. —  D er gleichc Vorgang w icdcrholt sich bei 
der folgenden Probe.

Um ein m oglichst gleiclimafeigcs A nsaugen der L uft 
zu crziclen, ist fiir den B ehalter A die kegelformige Form 
gewahlt, dam it in dem Mafse, wie das W asserniveau 
in A sinkt, eine dem verininderten D ruck entsprechend 
geringprc M cnge W asser den I lah n  Re zu durchilieJśen 
hat; w ahrend die w eite cylindrische Form von B durch 
dic Bedingung geboten w ar, moglichst wenig Gegendruck 
beim A nsteigen des W assers in B hervorzurufen.

Nach dem angegebenen P rinzip ist ein den Gruben- 
verhaltnissen angcpafster A pparat aus Zinkblech aus- 
gefiihrt, dessen Gcwicht einschliefslich des 7,06 kg 
schweren Schutzm antels sich auf 12,260 kg belauft. 
D ie H ohe des A pparates betragt 0 ,30  m, der Durchmesser
0 ,45 m. D ie Kostcn eines m it 6 Proberohren verschenen 
A pparates stellen sich au f ungefahr 80  JL

In  der A usfiihrung des A pparates sind die P robe
rohren treppenartig  rings um den in der M itte befindlichen 
B ehalter A angebracht und so befestigt, dafs sie leicht 
ausgew echselt w erden konnen. Um die Proberohren 
ohne eine Gefalir des Zerbrechens transportieren zu 
konnen, is t a is M ateriał derselbcn Zinkblech gewahlt 
worden.

D ie B ohrung des Ilahncs R e ist so eng bemessen, 
dafe die F iillung  einer Proberohre m it der zu unter- 
suchcnden Luftm enge je  e ineS tunde in A nspruch nimmt.

Nach A ngabe des Berichterstattcrs ha t sich der A pparat, 
selbst inm itten sehr staubiger Betriebe, in nachster Nalic 
des K ohlenstolśes und bei W ettergeschwindigkeiten von
5 m in der Sekundc g u t bew ahrt und w ahrend der 7 monat- 
lichen B enutzung fast keine R eparaturen  erfordert. D aher 
sind sam tliche G ruben der Societe anonyme bis auf eine 
m it derartigen A pparaten versehen worden. A is Bcispicl 
einer m it dem Schlagwetterprobenehm er vom 2 0 .— 22. Mai
1895 angestellten Beobachtung is t das nachstehende 
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in welchem dic schraffierten Śtellcii dic Zcitcn der Kohlcn- 
gewinnung, die nicht schraffierten Stellen die Zeiten der 
Ruhepausen im Bctriebc darstellen.

Es wiirde eine dankenswerte Aufgabe sein, die An- 
wendung des Apparates auch beim deutsclien Bergbau 
zu erproben. P. J.

Die Arbciterirage in Transyaal.
Von ihr, dereń gliiokliohe Losung die Existenz vieler 

Gruben allein ermbgiiclien w ird , giebt der Ingenieur 
F. S c h i f f  in ^Gdnie Civil“ folgende Darstellung:

Bis zum Jahre 1894 war es nicht schwierig, einge- 
borene Schwarze in genUgender Zahl fiir den Bergbau zu 
erhalten ; die Bediirfnisse der Industrie gingen eben damals 
gewissermafsen nicht iiber die verfiigbaren Arbeitskriifte 
hinaus. Aber die tiigliche Bildung neuer Bcrgwerksgesell- 
scliaften, die Ycrraelirung und Erweiterung der iilteren An- 
lagen beanspruchen nun eine so grofsc Menge schwarzer 
Arbeiter, dafs man sich jetzt in den grofsten Verlegenheiten 
befindet.

Allerdings habe, das miisse eingeriiumt werden, die 
Buren-Regierung wenig getlian, um ihrerseits Abhulfe zu 
schaffen. Doch konne man ihr daraus gar keinen schweren 
Vorwurf maclien, denn die Thatsachen hiitten erwiesen, dafs 
viele Bergwerksdirektoren ilire Kaffern nicht etwa nur ais 
Grubenarbeiter betruchtet hiitten, sondern bei passender Ge- 
legenheit in die Hande derselben statt des Geziihes Wafien 
gegeben haben wurden zur Befriedigung ilirer eignen ehr- 
geizigen Piane.

Der Plan ist mifslungen, die Ruhe ist wiederhergestellt 
in Transvaal und es ist nun wohl an der Zeit, niichlern 
die Lage der Bergwerksgesellschaften zu erwiigen, in welche 
diese durcłi den Arbeitermangel geraten sind, der sic am 
Arbeiten mit vollem Betriebe hindert und die Entwickelung 
der Gruben nach vielen Seiten liin aufhillt.

Die Zahl der jetzt in Transvaal befiudlichen Kaffern- 
Arbeiter betriigt etwa 100 000, welche sich ungefiilir in 
folgender Weise verteilt.

Am W itwatersrand: Kaffern
In den G o l d g r u b e n ..................................................  45 000
ta  den Kohlengruben bei Bocksburg . . . .  5 000
Zu Joliannesburg in verschiedenen Beschiiftigungen 15 000

In Summa 65 000
In anderen Bergbaugegenden ais Bergleute . . 10 000
Bei den Buren in L a n d a r b e i t ...............................  25 000

In Summa in Transvaal 100 000
Zur Zeit sind in den Pochwerken 2600 Stempel auf- 

gestellt, nach 5 oder 6 Jahren werden aber dereń 8000 
sein, was einen weiteren Bedarf von 1 3 0 0 0 0  x\.rbeitcrn be- 
deutet und fiir die ganze Bergwerksindustrie des Witwaters- 
randes allein eine Gesamtzahl von 230 000 K^ffurn. In 
Betraeht wird aber dabei noch gar nicht die Eventualitiit 
gezogen, dafs auch andere Industrie- und Bergbaubetriebe 
Transvaals einen ahnlichen Aufschwung nehmen.

Betrachtet man nun andererseits die Zahl der gesamten 
eingeborenen Bevolkerung von TransvaaL Die letzten 
Statistiken beziffern sie zu 7— 800 000 Seelen. Rechnet 
man einen zu Bergarbeiten genugend kraftigen Mann auf
6 Einwohner, so erhiilt man 130 000 Kaffern, die man
zur dauernden Yerwendung haben konnte. Da nun aber
1 0 0  0 0 0  von ihncn schon beschiiftigt werden, so wurde

nur nocli citi Rest von 30 000 bleibeń, tnit welclien sich 
Transvaal selbst lielfen konnte; dic iibrigen 100 000  <aber 
miissen aus dem Auslande bezogen werden.

Nach dem South African Mining Journal betriigt nun 
die schwarze Bevolkerung der wichtigsten Staaten Siidafrikas 
insgesamt 3 871 000  Kiipfe; hierauf dasselbe Verhiiltnis 
von 1 : 6 angewandt, wiirde die Zahl der zu Berg- und 
anderen Arbeiten kraftigen Kaffern auf 660 000 zu schiitzen 
sein. Die nach obigem in etwa 5 oder 6 Jahren allein 
230 000  Kaffern beanspruchendc Bergbauindustrie des Wit- 
waterrandes wiirde also schon melir ais den dritteu Teil 
der gesamten schwarzen Arbeiter Siidafrikas an sieli fesseln.

Mit dieser Bereehnung konnte man sich beruhigen, 
wenn der Kaffer ein wirklich eifriger Arbeiter wiire, was 
er aber leider nicht ist. Es ist bekannt, dafs der Kaffer 
sehr geniigsam und ohne Bediirfnisse ist, sowie selir einfach 
(frugal) leb t; die meiste Zeit hindurch liefert ihm schon 
die Industrie seiner Frau oder seiner Frauen das Aus- 
kommen. Seine geringe Arbeitslust offenbarte sich deutlich 
in folgenden zwei Fal len. Schon vor einigen Jahren hatte 
die englische Kap-Kolonie unter der Arbeiterfrage zu leiden 
und doch umfafst sie 1 335 000 Eingeborene gegcniiber 
einer 376 000 Kiipfe nicht ubersteigenden und in 80  000 
Familien geleilten weifsen Bevolkerung, welche uberdies 
die Kaffern nur fiir hiiusliche Dienste von gewifs geringerer 
Schwere, ais es die Grubenarbeit ist, verlangten. Trotzdem 
wurde man genotigt, fremde Neger herbeizuziehen. Und 
in Natal, wo gegenuber der weifsen Bevolkerung von 
42 000 Kopfen die schwarze melir ais 420  000  umfafst, 
ist man gezwungen gewesen, fiir Berg- und Landarbeit 
gegen 40 000 Kulis einzufuhren.

Um der seitens der Eingeborenen drohenden Schwierig
keit vorzubeugen, jedoch ohne Ahnung davon, dafs die Be
diirfnisse des Bergbaues in kurzer Zeit die Gesamtlieit der 
Transvaal - Kaffern absorbieren wurden, hat die Buren- 
Regierung im Jahre 1887 ein Arbeitergesetz erlassen. Ein 
Zusatz zu demselben ist am 1. Januar 1896 in Kraft ge- 
treten; dieser bestimmt, dafs diejenigen Eingeborenen, welche 
nicht in Dienst bei Personen oder Gesellschaften stehen, 
fernerhin auf den Farmen weifser, oder auch unter be- 
sonderer Erlaubnis, schwarzer Grundbesitzer zu leben haben, 
jedoch diirfe in keinem Falle dic Zahl der auf ein und 
derselben Farm ansiissigen Kaffernfamilien mehr ais fiinf 
betragen, und ist die Regierung befugt, diejenigen „Kraalc" 
zu enteignen, wo sich jene Zahl iiberschritten linden sollte. 
Kein Eingeborener darf die Farm, auf welcher er ansaśsig 
ist, verlassen, ohne 3 Monate vorher seine Absicht sowohl 
dem Grundbesitzer ais auch dem Rcgierungs-Koinmissiir 
mitgeteilt zu haben. Diese Zerstreuung der Negerfamilien 
wurde bestimmt ebensowohl zu Zwecken ilirer leichtereu 
Ueberwachung ais aus hygieinischen Riicksichten, aber der 
Text des Gesetzes erlaubt eine Anzahl vexatorischer Rlafs- 
nahmen, derentwegen seine fiir die Eingeborenen-Rekrutierung 
giinstigen Folgen stark zu bezweifeln sind; so iibertr;igt 
ein Artikel auf jeden Weifsen das Recht, kurzerhand und 
ohne jede Form einer Yerhandlung jeden Kaffer festzu- 
nehmen, welcher die Grenzen des ihm angewiesenen Auf- 
enthaltsgebietes iiberschritten hat; aufserdem sieht sich dieser 
zu einer Geldbufse verdammt, dereń Hiilfte dem Weifsen 
zugute kommt, welcher ihn festgenommen. Ueberdies hat 
jeder Eingeborene, welcher nicht im Dienst von Weifsen 
steht, eine Stcuer von 50  Franca zu cntrichten-

Man sollte meinen, dafs dic Kaffern im allgemcinen
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dieser neuen, sie b a r t  treffenden Bestimmung feindselig genug 
gcgeniiber stehen u n d  ist zu befiirchtcn, dafs sie aufserhalb 
der  Grenzen von T ran sv aa l  R u h e  u n d  F re ih e i t  suchen, 
welche sie innerlialb  derselben bedroht  selien.

Oline andere Ursacben in Rechnung zu bringen, wclclie 
den Mangol an schwarzen Arbeitern herbeifiihren konnen, 
ais da sind Kriege, Aufstiinde, Jahreszeiten, das Fehlen 
von Kommunikationsmitteln, die geringe Sicherheit der 
Strafsen, so ist doch schon aus obiger kurzeń Darlegung 
ersichtlich, dafs die Schwiąrigkeit sehr ernst zu nehraen 
und dafs es hochste Zeit ist, energische Mafsnahmen zu 
treffen, damit der Bergbau nicht noch liinger unter dieser 
Sachlage zu leiden liabe.

Welches Heilraittel aber kann es da geben? Konnte 
eine Lohnerhohung dadurch helfen, dafs sie eine grofse 
Zahl schwarzer Arbcitcr hcrbcizoge? Letztere Frage ver- 
neint Schiff ganz entschieden. Denn wenn diese Erhohung 
nur von einer gewissen Zahl von Bergwerksgesellsohaften 
angenommen wurde, hatte sie keinen anderen Erfolg, ais 
dic Zerriittung der einen zu gunsten der anderen Unter- 
nehmen, wiirde sie aber bei allen Gruben eingefiihrt, so 
wiirden bald die Arbeiterlohne jeden Unternehmergewinn 
aufzehren, zumal bei den in grofserer Tiefe bauenden 
Gruben (deep-levels). Aber weiter; eine solehe Mafsnahrae 
der Lohnerhohung werde, so paradox dies auch klingę, 
nicht eine Yermehrung, sondern eine Verminderung der 
Arbeiterzahl zur Folgę haben, denn je  grofser der Lohn, 
desto kurzer wird die Arbeitsperiode des Kaffern sein; sobald 
dieser ein kleines Verraogen errungen hat, wird er in 
seinen Kraal zuriickkehren, in wclchcm er sich dann bei 
vollstiindigem Nichtsthun um so liinger aufhalten wird, je 
betrachtlicher die Summę gewesen, wrelehe er zuruckbrachtc.

Von Gewaltinafsregeln, wie solehe das neue Geselz vor- 
sieht, verspricht sich Schiff auch keiue Hlilfe. Man miisse 
geradewegs aufs Zicl losgeheu und sich vor allem-der- 
jenigen Arbeitskriifte auswiirts versichern, welche in Traus- 
vaal fehlen. Jetzt sei dies sehr wohl ausfiihrbar, da die 
Nachfrage nach Arbeitern noch nicht weit Iiber 60 000 
hinausgehe. Aber sobald man diese Arbeiter liabe, solle 
man entsprcchende Mafsnahmen treffen, um sic auch zum 
Bleiben in Transvaal nach Ablauf ihres Arbeitsvcrtrages zu 
veranlassen, also nicht etwa gegen sie vexatorische Be- 
stimmungen aller Art haufen, sondern im Gegcnteil ihneu 
das Leben im Lande leicht machen und zu versuchen, 
Lust zur Arbeit ihnen einzupflanzen. Die Unterdriickung 
der Polygamie, welche iiberdies unter den Kaffern keines- 
wegs allgemein herrscht, wiirde ais erster Schritt gelten 
diirfen, um sie an die Arbeit zu gewohnen; eine strenge 
Kontrolle der abscheulichen alkoholischen Getriinke. mit 
denen gewissenlose Handler die ungliicklichen Negcr ver- 
sorgen, miifste gleicherwcise ihre Erhaltung und Vermehrung 
gliicklich beeinflussen.

An letzter Stelle wiirde die Einwanderung weifser Ar
beiter in Transvaa! zweifellos bis zu einer gewissen Grenze 
die Gefahren der Lage vermindern; Uberdies wiirde sie 
einer grofsen Menge von Leuten, die zu Hause wegen 
Mangel an Arbeit keine Esistenzmittel finden konnen, den 
Vorteil der Arbeitsgelegenheit und spiiteren Wohlstandes 
verschaffen. 0. L.

Technik.
TTeber k u n s t l ic h e s  P e tro le u m . Nach L a u r  stammen 

Petroleum, Bitumen und andere Kohlenwasserstoffe von der 
Einwirkung der Erdwitsser auf die Carbiire, Azotiire etc. 
des Erdkernes ber. Die unterirdische Petroluumbildung 
wiire danach eine kontinuierliche und es sei unzweifelhaft, 
dafs man bald durch Synthese zur kiinstlichen Produktion 
vou Petroleum gelangen werde. Diesbeziiglich schreibt nun 
M o i s s a n  dem Echo des Mines: „leli hoffe demnachst 
obige grofse Frage in den Compt. Rendues zu bchandeln. 
Bi-kanntlich benutzt man in Amerika Naturgase zur Heizung, 
davon einige hauptsaehlieh von Formen oder Metlian ge- 
bildet werden. Es ist nun liochst wahrscheinlich, dafs 
dieses Ilydrocarbur von der "Wassereinwirkung auf das 
Aluminiumcarbiir herruhrt. Letztere Verbindung, die ich 
sehr leicht in ineinem elektrischen Ofen erhaUen habe, 
erscheint in schonen, gelben, hexagonalen Lamellen 
und zerlegt sich in Gegenwart von kaltem Wasser unter 
regelmiifsigcr Eutwickelung von reinem Methan. Aber an
dere Carbiire, wie das des Uraniums, geben mit Wasser 
wenig Gas und viel fliissige und feste Carbiire. Diese 
fliissigen Carbiire untersuche ich augenblicklich und finde 
iu ihnen reichliche Acetylencarbiire, gesiittigte oder nicht 
gesiittigte Carbiire, und ich hoffe, dafs diese Untersuchungen 
auf die Bildung der Petrole und Bitumen ein neues Licht 
werfen werden. Der Stiekstoff, der sich in den Gascn einiger 
Petrole findet, hat, wie man gewohnlich sagt, keinen 
animalischen Ursprung, sondern er enlsteht aus der Zcr- 
legung der Azotiire, welche wie die Kohlenwasserstoffe 
von der Zerleguug metallischer Carbiire herriiliren."

Dem fiigt L a u r  hinzu: Durch diese neue Hypothese 
von den unter Druck immer erneuerten breuubaren Gasen, 
die die Erdkruste impriignieren und sie zu einer uner- 
mefslichen Bombę, auf der wir ruhig leben, machen, w ird 
die ganze Geologie erschiittert. Weit entfernt, nachzulassen, 
vermehren sich vielmehr diese g a s ig e n  Vulkanerscheinungen, 
wenn man so sagen darf, m it der Abkuhlung der Erde. 
Denn diese Abkuhlung liifst das kalte Wasser taglich weiter in 
den Carbiirkern eindringen, also die Gasentwickelung 
steigern, und das Endgeschick der Planeten besteht yielleicht 
darin, infolge einer Schlufsreaktion durch das kondensierte 
Wasser im Weltcnraume zu bersten.

L e g ie ru n g e n  von K u p fe r  u n d  Z in k . Mit ihrem 
Studium hat sich schon seit einer Reihe von Jahren Georges 
Cl i a r py  beschiiftigt, der bereits 1893 der franzosisclien 
Akademie von Ergebnissen bericliten konnte, welche er 
durch mikroskopische Beobachtung des Messings nacli den 
verschiedenen Stadien seiner meclianischen oder thermisclien 
Behandluug gewonnen hatte. Neuerdings liat derselbe im 
Buli. d. 1. Soc. d‘encouragement eine grofsere A hhandlung 
vcroffentlicht, die, illustriert durch 48 Abbildungen, ab- 
gefafst wurde auf Veranlassung einer von genannter Ge- 
sellschaft eingesetzten Commission des alliages. Die Er- 
gebnisse, zu denen Cliarpy bezuglich der Struktur und der 
Konstifution der Legierungen von Kupfer und Zink gelangte, 
hat derselbe aber uberdies in einer Mitteilung an die Akademie 
(Compt. rend. Nr. 11) folgenderraafsen zusammengefafst:

1. Die Legierungen, welche zwischen 0 und 35 pCt. Z ink 
enthalten, weisen ungefa.hr alle dieselben mikroskopischen 
Cliarakterziige auf; das durch Gufs erhaltene Metali ist aus 
einem Haufwerk Ianger dendritischer Nadcln gebildet, dereń 
Verzweigungen oft in rechtem Winkel abstehen; dic Grofso 
derselben hangt durchaus von der Schnelligkeit der Er^
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starrung ab. Erhii.lt man das Metal) in hoher, jedoch den 
Schmelzpunkt nicht erreichender Temperatur, so entwickeln 
sich die Krystalle bestimmter und bilden scliliefslicli die 
ganzc Masse. Es treten also ganz entsprechendo Erschei- 
nungen auf, wie sie Fouquć und Michel L<5vy bei ilircn 
Versuehen der Reproduktion von Eruptivgcsteinen durch 
aridauerndeErhaltung derSchmelzen in einer dem Erstarrungs- 
punkt nalien Temperatur erzielt haben. Die in den Le- 
gierungen enłstehenden Krystalle sind Oktaiider von zahlreich 
wiederholter Zwillingsbildung (Viellinge) und erlangen eine 
um so bedeutendere Grofse, bei je  hoherer Temperatur 
das Metali gliihend erhalten wurde. Bislang ist es Charpy 
noch nicht getungen, die Winkel an den Krystallen zu 
messen, da diese Krystalle aber ebensowohl im (reinen) 
Rotkupfer wie in allen den bis 34 pCt. Zink enthalteuden 
Legierungen desselben ganz dieselbe Form zu besitzen und 
die ganze Masse zusammenzusetzen scheinen, darf man 
diese Metalle ais aus isomorphen Mischungen gebildet 
betrachtcn. Fiir diese Gruppen von Metallen giebt es also 
zwei ganz bestimmte Strukturen, von denen die eine mit 
dendritischen Krystalliten den geschmolzenen Metallen, die 
andere, mit sehr scharfen, oktaedrischen Krystallen, dem 
Zustande vollkommenen Ausgegliihtseins entspricht: jedes 
Kalthiimmern spricht sich aus in der Existenz deformierter 
Krystalle und jedes unvollstandige Ausgllihen in dem Auf- 
treten kleiner und schlccht entwickelter Krystalle.

Sobald der Zlnkgehn.lt 34 pCt. iibersteigt, wećliselt die 
Struktur des Metalls; das geschmolzene Metali besteht aus 
Krystalliten init rundlichen Randem lind ohne dendritische 
Verzweigungen; durch Ausgliihen veriindert sich diese 
Struktur nicht merklich und welcher Behandlung auch man 
das Metali unterwerfe, man kann in demselben iinmer zwei 
verschiedene Substanzen unterscheiden, niimlich Krystalle 
und ein diese umhiillendes Magma. Steigt der Zusatz von 
Zink, so werden der Krystalle weniger, und oberhalb von 
45 pCt. Zinkgehalt wird das Metali aus grofsen Platten von 
polygonalen Utnrisseu gebildet, die sich um eine gewisse 
Zahl von Erstarrungspunkten entwickelt zu haben scheinen 
und in dereń Innem man kleine Krystalle erkennt. Sobald 
der Zinkgehalt 67 pCt. erreicht, hat man eine Legierung 
von muschligem Bruch, die sich augenscheinlich homogen 
darstellt; wenn aber der Zinkgehalt noch hoher steigt, lost 
Pottasche gewisse Stellen auf, und legt schleoht ausgebildetfr 
Krystalle vor Augen, welche vom Zink umluillt scheinen.

2. Die auf die mikroskopische Struktur beziiglichen 
Beobachtungen gestatten gewisse Thatsachen zu erkliiren, 
die in Beziehung zu mechanisclien Eigenschaften stehen. 
In den Legierungen von durchaus krystallinischer Struktur, 
also von 0 — 34 pCt. Zinkgehalt, lagern sich die Verun- 
reinigungen zwischen die Krystalle. In den Messingsorten 
des llandels und der Industrie bilden diese Verunreinigungen, 
welche fast immer von Blei und Zinn gestellt werden, ein 
in der Kśilte sehr kriiftiges Lot (oder K itt); man kann in 
der That nachweisen, dafs die Deformationen (beim Hammern) 
und Risse (beim Bruch) im Innem der Krystalle entstelien, 
wrodurch sich erkliirt, dafs diese aus grofsen Krystallen 
bestehenden Legierungen dennoch einen sehr feinkornigen 
Bruch zeigen. Wenn man aber die Temperatur steigert,
mindert sich die Kraft (rćsistance) des Lotes reifsend 
schnell und werden, sobald jene 2 0 0 ° iiberstiegen hat, 
die Metallstiicke sehr zerbrechlich, wobei der Bruch entlang 
den Krystttllflachen eintritt. Wenn der Zinkgehalt ungefahr 
40 pCt. betragt, stelit sich diese Wirkung nicht ein, indem

die Krystalle nieinals die ganze Metallmasse darstellen und 
die Yerunreinigungen, welche sich in dem hinreicljend 
betriichtlichen Magma verteilt finden, schwachen es nicht 
in gleich schneller Weise. Dies hat zur Folgę, dafs 
Messingsorten von ungefiihr 3 6 —45 pCt. Zinkgehalt in der 
Warme schmiedbar sind.

3. Die physikalischen Eigenschaften der Kupfer-Zink- 
Legierungen lassen deutlich die E^dstenz einer bestimmten 
chemisoh-individuellen Substanz Cu Zn2 (mit 67 pCt. Zink) 
erkennen, welche aufserdem von Le Chatelier isoliert worden 
ist; die Untersuchungen Riches iiber das Verhalten der 
Dichtc zeigen gleicherweise eine Stijrung in der Nachbar- 
schaft der Legierung Cu2 Zn (m it 34 ,5  pCt. Zink). Vert'olgt 
man diese beiden Ergebnisse durcli mikroskopisches Studium, 
so werden wir daliin gefiihrt, iiber den Bestand der 
Kupfer-Zink-Legierungen folgende Hypothesen aufzustellen : 
Diejenigen Legierungen, welche zwischen 0 und 34,5 pCt. 
enthalten, werden gebildet durch isomorphe Gemische von 
Kupfer mit der Verbindnng Cu2 Zn; die Legierungen da
gegen, welche von 34,5 bis 67,3 pCt. Zink enthalten, 
werden Gemenge von wechselndem Gehalt an dem hiimmer- 
baren Bestandteile Cu2 Zn und dem harten und sproden 
Bestandteile Cu Zn2 sein, wobei sich ilire Eigenschaften 
je  nach ihrem Bestande melir oder weniger der einen oder 
anderen bestimmten chemischen Verbindung niiliern werden: 
diejenigen Legierungen endlich, welche melir ais 67 ,3  pCt. 
Zink cnthalien, werden Mischungen (mćlanges) von Zink 
mit der Verbindung Cu Zn2 sein. O. L.

K u p fe r la g e r s ta t te n  im  G o u v e rn e m e n t K u ta is  im  
K a u k a s u s .  Im Ratschinsker Bezirk des Góuvernements 
Kutais, sieben Werst iiber dem Dorfe Geba, in der be- 
deutendsten Bergkette des Kaukasus, ist in einer Hohe von 
4500  Fufs im Quarzit und paliiozoisclien Schieferarten ein 
alter Stollen entdeckt worden, welcher in machtige, kupfer- 
haltige Kiesschichten getrieben ist, eincn Quadratsasclien 
im Durchschnitt hat und zehn Saschen lang ist. Diese 
Arbeiten sind olfenbar alt-griechischen Ursprungs und datieren 
bis zum Anfang des laufenden Jalirtausends zuriick, ais die 
europaische Kolonisation nach dem Einfalt von Pompejus 
dem Grofsen festen Fufs in Transkaukasien gefafst halte.

Die Nachforschungen haben das Vorhandensein vou 
zweiundzwanzig Kupfererzgangen ergeben, welche den 
Quarzit durchschueiden und 1 — 12 Arscliin miichtig sind. 
Der Zwischenraum zwischen je  zwei Gangen betragt nicht 
melir ais 1— 3 Arschin. Die Erzgiinge durchzichen ganz 
regelmiifsig den Berg, dessen Hohe vom Fufse der Sehlucht 
an gerechnet nicht weniger ais 400  Saschen vertikal betragt. 
Nach der Tiefe zu sind diese Erzgange nicht untersucht 
worden, aber auch dort lassen sich grofse Kumpfermassen 
vermutcn.

Im ganzen ergeben diese zweiundzwanzig Giinge eine 
Miichtigkeit von melir ais dreifsig Saschen, was bis jetzt 
noch in keinerGrube Transkaukasiens konstatiert worden ist. 
(Gorno-sawodsky Listok. Nr. 4. 189 6 .)  E. M.

V o rb e s s e ru n g  von  G -u fastucken  d u r c h  E r- 
s c h u t te r u n g e n  s t a t t  d u r c h  A u sg liih e n . Der Chemiker 
Alesander Outerbridge, langjiihrigcr Metallurgist in der 
Giefserei von Wilhelm Sellers in Philadelphia, hat in der 
Versammlung der Bergingenieure am 20. Februar d. J. »> 
Pittsburg einen Vortrag gehalten, welcher die landlaufige 
Ansicht, dafs Gufsstiicke durcli Ersohiitterungen bruchiger 
gemacht werden, unhaltbar erscheinen liifst. Herr Outerbridge 
hatte schon 1883 beobaclitet, dafs dic auf den Eisenbahnen
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der Vereinigtcn Staaten zahlreich verwandten gufseiscmcn 
Ruder nur in der ersten Zeit der Benutzung brachen. sonst 
aber bis zur vollstiindigen Abnutzung aushieHen. Ais er 
dann 1894 eine Anzalil von Versuchs8tiiben in einer Dteli- 
trommel vom Fonnsande gereinigt liattc und dieselben 
10 bis 15 v. II. starker fand ais andere mit Drahtbiirslen 
gcreinigtc gleiehe Gufscisenstabe, unternalira er eine Reilie 
planmafsiger Untersuchungen, die in den „Engineeńng News" 
yoin 27. Februar 1896 besehrieben sind. Ais Ergebnisse 
dersclbcn kann liier kurz folgendes aufgefphrt werden.

1. Die Wirkung des Ausgliihcns von Gufsstiicken bc- 
ziiglieb der Ausgleieliung der Erkaltungsspannungon kann 
aucli . dnrćh hiiufige Stofse in einer Drehtrommel oder 
mittclsl einer llammermaschine erreicht werden. Der 
clieinische Zustand der Stiicke oder die Form des Kohlen- 
stofTs im Gufseisen wird selbstvcrstiindlich durch die Er- 
schutterungen nicht vcriindert, dagegen trilt eine solche 
Umlagerung der Molekule ein, dafs dic Erkaltungsspannungen 
verschwinden.

2. Wie vergleichcnde Bruehproben mit gehammerlen 
und ungehiimmerlen Gufsstiicken zeigten, fi ud en sich Er- 
kaltungsspannungcn auch bei kleinen Abmessungen. Ihre 
Ausgleieliung durch Erschiilterungen liefert eine Steigerung 
der Festigkeit bis zu 19 v. H.

3. Der W ert der Stofsbehandlung wiichst mit dcm 
Queisehnitle der Gufssliicke und auch mit der lliirle des 
Materials.

4. Bruehproben mit Fallgewichten liefern viel bessere 
Ergebnisse, wenn żuniichst die Fallhohe klein gcwahlt 
wird. Die schwaehercn Stofse wirken wie das Ausgliihen 
und erhohen dic Bruehgrenze.

Nach vorstehendem wurden Gufskorper, welche im Bc- 
triebe starken Stofsen ausgesetzt sind, z. B. Kauonen, zu- 
naclist mit schwachen Ladungen zu behandeln sein, um 
eine Umlagerung der Molekule behufs Ausgleieliung innerer 
Spannungen zu erzielen. (Ccntralbl.att der Bauverwaltung.)

N e u  d a rg o s te l l to  C a rb id e . W ie Henr  i Moi s san  
nachgewicsen hat, vermag KohlenstofF mit Metallen in zahl- 
reiche, wohl bestimmte krystallinisehe Vorbindungcn ein- 
zugehen. Verschiedene dieser Carbide oder Carburete, so 
insbesondere diejenigen des Chrom C2  Cr3 und CCrj, von 
Molybdan CMo2, von Titan C Ti zeigen gar keinc Ein- 
wirknng auf Wasser von gewbhnlicher Temperatur, andere 
dagegen zersetzen lcaltcs Wasser mit grofster L eich tig k e it, 
wobei sie ein Metalloxyd und g a s f o r m i g e n  Kohlenwasserstoff 
geben. Die krystallinischen Carbide der Erdalkalien von 
der Formel C2 R, dic man im elektrisclien Ofen crhiilt, 
liefern da reines Acetylengas, das Aluminiumearbid C3 AI4 
Metlian und das Carbid des Beryllium oder Glucinium 
CG12, wie L e b c a u  neuerdingg gezeigt hat, cbcnfalls reines 
Metlian. Bei gewissen Metallearbiden jedoch dUrften die 
ZersetzungsYorgange mit Wasser viel verwickelter und die 
Natur der erhałtenen KohlcnwasserstolTe viel mannigfaltiger 
sein; dies geht wenigstens aus der Unlersuchuiig des 
Ur a n  iu m c a r  b i d  s hervor, iiber die H. Moi s s a n  in 
Comples rendus 1896, 274 berichtet.

Das von der Industrie gelieferte Uranoxyd enthalt ais Ver-
u.nrcinigungen ein wenig Eisen und eine bctfachlliche Menge 
'011 Alkalimetall; thatsiichlich ist es eine in wechselndcn 
Verhaltnissen gemischte Verbindung von Uranoxyd mit 
Natron, Kali oder Aminoniak. Wie man, mit Salpetersiiure, 
aus diesem Uranoxyd des Ilandcls erst das gelbe und dann 
das griine Uranoxyd erhalten kann, giebt Moissan des

naheren an genanntem Orte an, ebenso die Darstcllung 
des Carbids aus letzterwahntem Oxyde im elektrischen Ofen.

Das Urancarbid erliiilt man in dichlen, metallglanzenden 
Fragmcntcn, dereń krystallinischer Bruch Wismutfiirbung 
zeigt, und die noch melir oder weniger rciclilich Graphit 
eingemengt fiilircn. Bei mikroskopischer Betrachtung erkennt 
man, dafs dic Fragmente scharfe Krystallformen besitzen, 
lebhaft das Licht reflektieren und oft regular viereekigc 
Fliichen aufweisen; die Diclite wurde bei 18° zu 11,28, 
die Iliirtc fiir ein Carbid nicht besonders lioch, namlich 
zwischen Quarz und Korund stehend, gefunden. Beiin An- 
echlagen an einen harten Korper entstelien, ebenso wie 
bei Uraniummetall, brillant-glanzcndc Funken , und im 
Achalmorser uiivorsichtig gepulvert fiingt es Feuer und 
brennt weiter. Sein Bestand entspricht der Formel C^Uj.

Dieses Carbid zersetzt sich bel der Beruhrung mit 
kaltem Wasser und giebt etwa den dritten Teil seines 
Kohlenstoffs in Form einer gasformigen, an Metlian reichen 
KohlenstofTverbindung ab; sein ubriger KohlenstolT liefert 
ein Gemenge von fliissigen und festen Carbidcn und von 
bituminosen StolTcn. Wahrscheinlich ist diese komplexe 
Zersetzung den Polymerisations-Erscheinungen zuzurechnen 
und cnlspricht den śihnliclien, welche Berthelot in seinen 
Untersuchungen der pyrogenen Zersetzung von Kohlen- 
wasserstolTen besehrieben hat.

Die Gegenwart von WasserstolT in dem Gasgeinenge 
kann andererseits der sekundaren Einwirkung von Uranium- 
oxydhydrat zugesclirieben werden, welches ein kriifliges 
Reduklionsmittel sein lnufs. Peligot hat in der llia t friilier 
gezeigt, dafs das wasserfreie Uranprotoxyd sehr gierig nach 
SaueistofF sei, da es pyrophorisch wiire, und dafs es ein 
Suboxyd gebe, welches die Eigcnseliaft besitze, Wasser zu 
zerlegen.

Aus diesen Versuclien ist also zu erkennen, dafs d it 
Zerlegung gewisser Carbide in kaltem Wasser sehr ver- 
wickelt sein kann. W ic Moissan betont, erscheinen die 
bcobachtcten Arorg;inge uinsomelir von Bedeutung, ais man 
liier, o h n e  von  o r g a n i s c h e n  Ve r b i n d u n g ( ; n  den  
A u s g a n g  zu n e l n n c n ,  durch dic eiiifaClie Eiiiwirkung 
von Wasser bei gewolmlicher Temperatur auf ein Metall- 
carbid, z u g l e i c h  g a s f S r m i g e ,  f l i i s s i g e  und  f es t e  
K o h l e n w a s s c r s t o f f e  erli i i  i t.

Wie derselbe Forschcr in der ńiichsten Akademiesitzung 
mitteiltc (Compt. rend. 1896, S. 3 57 j, giebt auch das im elek
trischen Oren jiingst erhaltene Cc r i u 111 c a r b i d  von der 1*ornfiel 
C2 Ce mit kaltem Wasser cin iilinliches Gemenge von gas- 
formigem Acetylen, Aethylen und Metlian mit melir konden- 
sierten, fliissigen und festen KohlenstotTverbinduiigeii. Das 
ebenfalls erst neuerdings gewonnene L i t l i iu m c a r b i  d 
dagegen (C2 Ei) liefert in soichein Fallc reines Acetylengas, 
ganz entsprechend wie die krystallisierten Carbide von 
Cale i u m, Barium und Strontium.

Gemeinschaftlich mit ń t a r d  stelltc Moissau endlich 
auch dic Carbide von Y t t r i u m  und T h o r i u m  her 
(Compt. rend. 1896, 573), die er in durehsiclitigen Krystallen 
von 4 ,13  (C2 Y ) und 8,96 ((iir C2 Tl.) Diclite crhielt. Durch 
kaltes Wasser zerselzt iieferte ersteres ahnlich wie das 
Cercarbid ein Gemenge gąsformiger KohlcnwasserstolTe, in 
wclchem Acetylen bedeutend uberwog und WasserstolT last 
ganz zuriicktrat (71 ,8  pCt. Acetylen, 19 Metlian, 4 ,6  Aethylen,
4,7 WasserstolT), das Thorcarbid C2 Th dagegen aufser einer 
geringen Slengc fliissiger und fester KohlcnwasserstolTe ein 
Gasgemenge, in welchem sich weniger Acetylen fand und
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der Wasserstoff dafiir reichlichcr zugegen war, namlicli:
47 .7  pCt. Acetylen, 29,3 Metlian, 5,7 Aethylen und
17.7 Wasserstoff. O. L

N e u o r  V o rw a rm e r  f i ir  S p o isew a sse r . Deraelbe
von D el a u n a y ,  B c l l c v i l l e  & Co. konstruiert, bestelit 
in der llauptsache aus einem Recipienten mit Schlangcnrohren 
in denen das Speisewasser cirkulicrt, wahrend der zum 
Vor\viirmen dienende Dampf das Gefiifs um die Rohren 
anfullt. Da die industriellen Kessel-Speisewasser mehr oder 
weniger Kalkcarbonate enthalten, die sich beim Erwarmen 
absetzen, so iniisscn die Innenteiie des Vorwiirmcrs leicht 
zu rcinigen sein. Der Wasserstrom in den Rohren hat dio 
entgegengesetzte Richtung wie der umgebende Dampf. Daraus 
folgt, dafs man stets an jeder Rohrenstellc das Maximum 
des Unterschiedes zwischen der Temperatur des Dampfes 
oder des Wassers aus der abkiililenden Wassertemperatur 
hat. Dieser Umstand wirkt aufserordentlich giinstig auf die 
Aufnahme der Wiirme durch das Wasser, die vom Dampf 
auf die Rohren ubertragen wird. (Echo.)

G c s e tz g e lm n g , R e c h t s p r e c ln u ig  e tc .
D io T h a t ig k e i t  d e r  B e rg  - G e w e rb e g e r ic h te  im  

O b e rb o rg a m ts b e z irk e  D o r tm u n d  im  J a h r e  1895.*)
Nach den oberbergaintlichen Mitteilungen wurden im Jahre
1895 bei dem Bcrggewcrbegerichte des Oberbergamts-
bezirkes Dortmund insgesamt 173 Fiiile zur Rechtsprechung 
anhiingig gemacht. Ais Einigungsamt ist das Berggewerbe- 
gericht in 1895 nicht in Anspruch genommen. Die an
hiingig gemachten Fiiile, von denen zur Zeit noch 16 
schwebcn, verteilen sich auf 14 Spruchkammern: bei zwei 
Spruchkammern sind keine Fiiile zu verhandeln gewesen. 
Die meisten Fiiile sind verhandelt in den Revieren:

1'alJe. Forderung. Belegschaft.
West-Dortmund. . 27 2 560  236 t 10 246 Personen,
Hernc . . . .  23 ' 3 152 187 t 1 1 1 7 4  „
Ost-Dortmund und , , ,  12 429 800  t 9 391 „
Hattingen je  . . (2 105 380  t 8  758 „
Siid-Bochum . . 15 2 128 895 t 9 148 „

Die geringste Zahl von Fiillen liegt, abgesehen von den 
ltevieren Ost- und West-Essen, in denen keine Fiiile vor- 
lagen, in den Revicrcn:

Falle. Forderung. Hel ogscli aft.
Wnttenscheid und ,  (2 713 925 t 9 776 Personen,
Werden je . . .  0 \  474 574 t 1 706 „
Witten . . . .  7 2 070 799 t 8  S94 "
Gelsenkirchen . . 8  3 304 041 t 12 143 „
Nord-Bochum . . 9 2 146 951 t 8  555

In 32 Fiillen wurde die Klagc zuruckgenominen; in 
weiteren 32  Fiillen fand ein Verzicht im Sinne des §. 277 
der Civilprozefsordnung statt. Bei 6 Fiillen erging Ver- 
siiumnisurteil, wahrend 3 Fiiile anerkannt wurden. In 84 
Fiillen ergingen andere Endurteile. An Berufungen wurden 
4 cingelegt.

Nach diesen Zahlen hat auch im Jahre 1895 die 
Thiitigkeit der Berggewerbegerichtc nur einen geringfiigigen 
Umfang gehabt. Wahrend im Jalire 1894 insgesamt 205 
Fiiile beim Berggewerbegericht anhiingig gemacht wurden, 
ist also im ver(lossenen Jahre diese Zahl noch um 32 
zuriickgegangen. W. W.

*3 Den Bericht uber das Jahr 1894 s. Gluckauf 1S95, S. 981.

Yolkswirtschaft und Statistik.
D e r rh e in is c h e  B r a u n k o h le n -B e rg b a u  im  J a h r e

1895. Die wirtschaftliche Lage des rheinischcn Braun- 
kohlen-Bergbaues im Jalire 1895 ist eine etwas giiiistigerc 
gewesen ais in den Vorjahren. Es śtimmt das auch iiberein 
mit den allgemeincn wirtschaftlichen Yerhiiltnissen und 
deren Riickwirkung auf den deutsehen Braunkohlen-Bcrgbau 
iiberhaupt. Dic gesamte Forderung betrug nach den vor- 
liiufigen Ermittelungcn des Kaiserlichen statistischen Amtes 
24 713 000 t fur 58 247 000 JL  gegen 22 065 000 t fur
53 152 000 >JL. im Jahre 1894. Es ist also eine an- 
sehnliche Steigerung der Forderung und des Wertes der- 
selben vorhanden, wenn auch der Preis noch etwas, von 
2,41 <JL auf 2 ,36 c # ,  fiir die Tonne gesunken ist. Der 
rheinische Braunkohlcn-Bergbau hat an der Steigerung der 
Erzeugung seinen vollen Anteil gehabt, in bezug auf Preise 
belindet er sich aber in yerhiiltnismiifsig schwieriger Lage, 
da die Tonne Rohbraunkohle nur mit 1 ,50— 2,50 be- 
wertet werden kann, je nach Giite und Stuckveihaltnis. 
Der Preis fiir Briketls betragt im engeren Bezirke fiir 
Hausbrandzwecke 8 — 9 fiir Industriezwecke ist derselbe
je  nach den Umstiinden billiger.

Trotz des sehr miifsigen Preises bleibt dic Venvcndung 
von Rohbraunkohle eine vemjiltnismiifsig geringe, gegenuber 
einer Forderung von reichlich 1 */2 Millionen Tonnen sind 
nur 84 000  t davon abgesetzt worden. Die den Gruben 
benachbartc Industrie hat den Vorteil der Verwendung vou 
Rohbraunkohle noch nicht genligend erkannt. Auch gehoren 
zu derea nutzbringender Vcrwendung anders eingemauerte 
Kesselanlagcn und vor allen Dingen zweckentsprechende 
Feuerungen, die dann aber sehr billig zu bedienen sind. 
Am vorteilhaftesten fur Neuanlagen wiire natiirlich eine 
Ansiedelung in unmittelbarer Niihe der Gruben, wobei auch 
noch grofsere Centralanlagen zur Versorgung eines gewissen 
Gebietes mit billiger clektromotorischer Kraft in Frage 
kiime. Die im Bezirke des rheinischen Braunkohlen-Berg- 
baues in Bau begrifFcncn Kleinbahnen konnen bei saeh- 
gemiifser TariDerung den nicht allzu groCsen Kreis, 
auf dem die Rohbraunkohle gegen dic Steinkolile wett- 
bewerbsfaliig ist, auch noch etwas ausdehnen. Der 
Vorzug der Brikettfeuerung, namentlich fiir den Haus- 
brand, ist in einem grofseren Verbrauchskreise und in- 
sonderheit in Koln und dessen niiherer Uingebung besser 
erkannt worden. Trotz der von rund 325 000 t auf 
nahezu 420 000  t, also um beinahe 30  pCt. gesteigerten 
llerstellung (nebenbei bemerkt in dem Normalformat eine 
Menge von 1344 Millionen Siiick) ist es dank der Riihrig- 
keit der Verwaltungen gelungen, dieselbe im wesenllicheii 
abzusetzen. Unterstiitzt wurde das Geschaft durch den 
scharfcn Nachwinter Anfangs 1895, der bewirkte, dafs am
1. April der Vorrat thatsiichlich gleich Nuli war. Der
selbe hob sich im Laufe des Sommers auf 58 000 t und 
wiirde die normale Verminderung erfabren haben, wenn nicht 
der Winter 1895 /96  durch seinen iiberaus m i l d e n  Verlauf dem 
Verbrauche bedeutend Abbruch gethan hatte. Die Ueber- 
einkunft der Gruben, beziiglich der auf ein gewisses Gcwicht 
gleichmiifsig cinzuhaltenden Stiickzahl, ermóglicht es dem 
Verbraucher, sich gegen Uebervortcilung zu sichern, wenn 
er sich nur dic Rliihe des Nachzahlens macht.

Es betrug auf den 15, dem Yerein fiir dic Interessen 
der rheinischen Braunkohlen-Industrie angehiirenden gruben
—  2 stelien aufserhalb —  die Forderung an Rolikohle
1 555 500  t gegen 1 172 700  t 1894, 1 016 300 t 1893.
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Der Absatz an ftohkohle 84 200  t gegen knapp 44 000 t 
1894. Die Erzeugung von Briketts und;Nafcpre&ŝ " en 
knapp 420 000 t, gegen niclit ganz 32O 000 t 18J4, 
nahezu 273 000 t 1893. Der Absatz an Briketts bei 
knapp 416 000  t Herstcllung 398 000 t, gegen nahezu 
315 000 bezw. 304 000 t 1894. Dic Zahl der im Jahres-
durclischnilt  beschaftigten A rbe i te r ,  w orun te r  der  Natur

derB etriebe nach  e ine  verhallnismafsig grofse A n /a h l  j u  cnd -
licher, betrng 2288  gegen 1713 in lb 9 4 , 1610 m 1893.
Die Summę de r  gezah ltcn  Loline  erreichte d .e  ganz 
respek tab lc  ZilTer von 1 520 000 f f ,  Stęuern und 
Lasten brach ten  die Gruben au f  112 73o J0-, gegen 

83 000 J L  in  1894.

Osnabriick incl. Staats- 
werk Ibbenburen .

2 Recklingliausen . •
3 Ost-Dortmuml . . .
4 West-Dortmund . .
5 Siid- Dortmund . . .
6 Witten . . . . •
7 Ilattingen . . . .
8 Sud-Boehum . . ■
9 Nord-Boclium . . .

10 H e n i e .......................
11 Gelsenkirchen . . .
12 W attensclieid . . .
13 Ost-Essen . . . .
14 West-Essen . . . .
15 SUd-Essert . . . .
16 W erd en .......................
17 Oberhausen . . . .

Sa. im ganzen Ober-
bergaintsbezirke

In Wirklichkeit mehr 
weniger

9 
10 
17 
12 
19 
11
a
7 
6 
G 
5
8
10 

9
11

160

53 335 
786 052 
612 293 
046 276 
685 553 
454 639 
507 370 
531 667 
541 282 
780 591 
808 157 
682745  
715 517 
873 287 
487 848 
106 128 
771634

52 664 
783 285 
613 214 
642 298 
683 372 
454 304 
507 580 
530 782  
541 642 
781 066 
806 566 
682 720 
712 593 
866 494 
476 409 
103 820

1456 6
13 073 8

9 217 9
10 191 10
11891 15

7 298 16
8 765 18
9147 11
8 481 6

11014 7
12 590 6

9 743 6
9 198 5

12 593 8
6 827 10
1710 9

11 189 12

60116  
932 936 
676 457 
687 575 
622 970 
568404 
535137 
572 617 
590 818 
843 000 
871 693 
722741 
822822 
989 892 
528 6G2 
122265 
877 1 42

58258  
932 635 
673 449 
687 145 
020 309 
567 248  
531 439 
569 438 
588 172 
837 046
869 818  
721 318 
820 922 
986 567 
522 325 
123 876
870 816

1532  
13 725 
10 067 
10 581 
10 382 

9 157
8 728
9 425 
9 031

A
nz

ah
l 

de
r 

be
- 

| tr
ie

be
ne

n 
W

er
ke

Forde-

rim g

t

Absatz

t

Ar

bei

ter

g-Ss.

i  i  N
2.8 ”S u

6 781 5 594

1

76
_ 146 8S4 149 350 652
_ 64 164 60 235 850 ---

41299 44 847 390 --
- — — 0

4 113 765 112 944 1859 —
27 767 23 859 — 1

_ 40 950 38 656 278 —
__ 49 536 46 530 550 —

62 409 55 980 651 —
— 63 536 63 252 —

39 996 38 598 261 —
— 107 305 108 329 437
— 116 60E 120 072 381 —
_ 40 814 45 91C —
— 16 13'- 20 05C £
1 105 50t 11910' 981 1

62 583 G3 063 1509 

37

320

65

10 044 374 9 900 518 154 383 162 11 025 247 10 98u 781 159 826 5 1043456 1053 32G 7374 3 62 583

2 980 873 990263 5443 — —
—

63 063 1931

r |

B re m H n a te r ia l ie n -V e rb ra u c h  d «  i i *  B o r tu , f f lr  d e .  M <m»t M a rz  1896.

Steinkohlen , Koks und Briketts
Braunkolilen und  B riketts

HArlin liegenden U ingbahnstationen (G runew ald , H alensee ,  ̂ ac 
I II . E m p f a n g  d e r n ich t im  W eiclibilde von . yw  ^em pelhof-R ingbhf., W estend , W ilm ersdo rf-F nedenau) . „

felde, R isdorf, R um m elsburg-R angierbhf., Tempeltiof-Kana > ■ .  , q r-.nf,

Y ersan d es: -  | 3 623 | *> I l ^ 9 7 ' 3639 1 188291 1 155 ‘ 80
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V i e r t e l j a h r  J a n u a r — M a r z  1 8 9 6 .

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkohlen und Briketts

Eng- West- Sacli- Ober- Nieder- Boh- Preufs. u. Sachisclie
zusammen

lische falische sische schlesische sclilesische
zusammen

mischc Briketts Kolilen

in Tonnen

I. E m p fa n g .
a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen . .

521 
14 729

28 546 
3 284

2  401 205 276 
13 233

57 107 293 851 
31 240

27 376 
2 849

222 002 
115

5 009 
554

254 387 
3 518

Summę des Einpfanges 15 250 31 830 2 401 218 509 57 107 325 097 30 225 222117 5 563 257 905

11. y  e rs a n d.
a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen . .

274 
1 590

246 — 8 929 
520

117 9 566 
2 110

25
420

-  1450  
25

10 1485
445

Sannne des Versantles 1 864 246 | - 9 449 117 11 676 445 1475 10 1 930
Bleiben im Januar—Marz 

1896 in Berlin . . . 13 386 31 584 2 401 209 060 56 990 313 421 29 780 220 642 5 553 255 975
Im gleichen Vierteljalire 

1895 blieben in Berlin 993 19 799 4 100 185 154 50 888 260 934 29 814 183 758 4 932 218 504
Mithin ( +  Zunahine, 

— Abnahme) . . . + 1 2  393 +  11785 — 1 699 +  23 906 +  6 102 +  52 487 -  34 +  36 8S4 +  621 +  37 471

III. E m p f a n g  Jer nicht im Weichbilde von Berlin liegenden Ringbahnstationen (Grunewald, Ilalensee, Lichtenberg-Friedrinhs- 
felde, Rixdorf, Rinnmelsburg-Rangierblif., Tempelhof-Rangierblif., Tempelhof-Ringbhf.j Westend, 'Wilincrsdorf-Friedenau) abzuglich des 
Yorsandes:

| 2 0 |  10 2 .10 ! 1 1 0 |  28162  

D i o  B o r g a r b o i t o r - L o ł m e  i n  P r e u f s e n  i m  4 .  V i o r t e l -  
j a h r o  1 8 9 5  mit  Aiisśchlufs d e r  fest besoldeten lioamtcn 
und  Aufscher.

I. Durchschnit<s-L<ihnc saintliclier 5 1) Arbeiter-Klassen.

13 104 I 51 636 3 678 I 22 333 1 020 I 27 031

Art und Bezirk 

des llcrgbaues

a) Stoinkolilenbcrgbau 
in Oberschlesien . 
in Nicderschlesien 
in W estfalen(0.-B.-A.

Dortmund) . . 
bei Saarbrucken

(Staatswerke) . 
bei Aacben . .

b) Braunkolilen- 
bergbau 

im Oberbergamtsbez,
H a lle ....................... 24 693 75%

c. Salzbergbau 
Im Oberbergamtsbez. 

Halle . . . . . 3 457 73
d) Erzbergbau 

in Mansfeld (Kupfer- 
schiefer) . . . . 

im Oberharz . ... . 
in Siegen-Nassau . . 
sonst. rechtsrhein.

12 709 
3409  

18 911 
5 480

76
7 fito
71
72

linksrhcinischer . . 3 608 72

*) Die Einteilung ergiebt sich

1 *
| . §

53 687 
18 371

153 352

30 794 
8  719

2  1-iN ■g '. <u w >  N3 c
’o> ŁX) 
-P «*-(
< S -5
a) *-< na«- ■< G

£ . to

70
76

78

<7

Yerdiento r e i n o  Lohne(nach 
Al-zug aller Arbeitskosten, 

sowio der Knappscliafts-, der 
Invaliditats- und 

AltersYersicherungs-Beitrage)

a s :03
e ~
vi ^  cj

■5F > 
.5^-' 
JL.

9 221 409 
3 427 427

38 595 033

7 629 081 
1 936 408

4 668 434

871 581

2 669 710 
5 2 1 8S32)

3 044 818 
S98 305 
560 292

K ~ >9<V rC CJ.t: ycoO —
•£ ~ •->i

"ti 'z **♦ 
5 3  S
JL7

2.47
2.47

3,21

3,31
2,S9

3,44

2,f7  
2,052) 
2,28 
2,28 - 
2,15

M oCt CiJi oo

JL.

172
187

252

218
222

189

252

210
1532)
161
164
155

2)  llirizu tritt der Wert der Brotkornzulage: 
im 4. Viertcljahre 1895 —- 0,04 JL 
n 3. ,  1895 =  0,06 JL. J. fur 1 Scliicht.
„ Jal.resmitte] 1894 =  0 ,0 6 ^ .

II. Zahl und Diirchscbnittslóhne der einzelnen Arbeiterklasscn 
auf 1 Scliicht.

Art und Bezirk 

des Bergbaues
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JL. JL. JC. JL. JL.
1 2 3 4 5 6

ajSteinkohlenbergb.nl 
in Oberschlesicn . . 
in Nicderschlesien . 
inWestfalan (0  -15.-A. 

Dortmund) . . .

2.79 
2,GS

3.79

2,51
2,56

2,67

2,14
2,21

2,75

0,83
0,95

1,12

0,90
1,23

bei Saarbrucken 
(Staats werke) . . 

bei Aachen . . .
3,74
3,26

2,71
2 5 7

2.81
2,57

0.98
1,01 1,24

b) Braunkohlen- 
bergbau

im Oberbergamtsbez. 
H a lle ....................... 2.87 2,52 2,33 1,28 1,30

c) Salzbergbau 
im Oberbergamtsbez. 

H a lle ....................... 3,57 Q OO Q  A A \ O Oo3z\) 0,44

d) Erzbergban 
in Mansfeld ^Kupfer- 

schiefer) . . . . 2,93 3.08 2,66
im Oberharz . . . 
iii Siegen-Nassau . . 
i«nst. rechtsrheinisch. 
linksrheinischer . .

2,36‘)
2,47
2,50
2,31

2 ,350
2,29
2,17
2,49

1,751)
2,11
2,17
2,04

0,66')
1,10
1,09
0,89

J o
1,1*6
1.04

J) Sielio Anmerknng 2  bei Tabelle I.
(Zeitsclir. f. d. Berg-, Iliitten- u. Salinenwesen. Verlag von 

Wilhelm Ernst u. Solin, Berlin.")

P r o d u k t i o n  d e r  d e u t s e h e n  H o c h o f e n w e r k e  im  

M a r z  1 8 9 6 . (N ach M itl. d . V creins deutscher Eiśen- 

und Stahl-IndustrlcH er.)
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G r u p p e  n -  B e z i r k .

W
er

ke
(F

ir
m

en
). Produklion 

im Marz 
1896. 

t
Nordwestdeutscho Gruppe (Wcstf., 

Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 40 70 370
Ostdeutsche Gruppe (Schlesien) . 10 31 370
Mittel4eutsche Gruppe (Sachsen,

Thiiringen)......................................... _ ,

Rolieisen
Norddeutsche Gruppe (Prov. Sachs., 

Brandenburg, IIannover) . . . 2 913
und

Spiegeleisen.

Siiddeutsche Gruppe (Bayern, 
Wiirttemberg, Luxemburg,Hessen,
Nassau, E i s a f s ) ..............................

Siidwestdeutscho Gruppe (Saar- 
bezirk, L otliringen)........................

7 20 987

7 29 356
Puddelroheisen Summa 66 159 002

im Februar 1896 67 135 687
im Marz 1895 62 138 100

Nordwestlie.he Gruppe . . . . 5 37 843
Ostdeutsche Gruppe . . . . . 1 3 431

Bessemor
Mitteldeutsche Gruppe . — —
Norddeutsche Gruppe . . . . i 3 914

Roheisen. Siiddeutsche G ru p p e ....................... 1 825
Bessemer Roheisen Summa 8 46 013

im Februar 1896 9 35 276
im Marz 1895 9 37 388

Nordwestliche Gruppe . . . . 17 128 209
Ostdeutsche G r u p p e ........................ 3 14 654

Thomas-
Norddeutsche Gruppe . . . . 1 14 392
Siiddeutsche G ru p p e ........................ 7 45 584

Roheisen. Siidwestdeutsclie Gruppe . . . 8 78620
Thomas-Roheisen Summa 36 281 465

im Februar 1890 35 261 633
im Marz 1895 35 230464

Nordwestliche Gruppe . . . . 12 33 512

Giefserei-
Ostdeutsche G r u p p e ........................ 6 2 651
Mitteldeutscho Gruppe . . . . — —

Roheisen Norddeutsche Gruppe . . . . 2 3 658
Siiddeutsche G ru p p e........................ 5 17 499

u. Gufswaren Siidwestdeutsche Gruppe . . . 3 7 357
1. Schuiolzung Giefserei-Roheisen Summa 28 64 677

im Februar 1896 33 63 574
im Marz 1895 36 75132

Puddelroheisen
Z u s a m m e n s t e 11 u n g.
und S p ieg e le isen .............................

t
159 002

Jiessemer Roheisen 46 013
'lhomas-Roheisen . 281 465
Gieiśerei-Roheisen . 64677
Produktion im Marz 1896 . . . . 551 157
Produktion ira Marz 1895 ......................................... 481144
Produktion im Februar 1890 ........................................ 496170
Produktion vom 1. Jan. bis 31. Marz 1896 . . 1 560 355
Produktion vom 1. Jan. bis 31. Marz 1895 . . 1 405 423

Wio sieli erst jetzt herausgcstellt, betrug die Produktion 
der Nordwesllichen Gruppe an Gicfseiei-Roheisen im Monat 
Januar 189G (nicht 41 469 sondern) 36 509 t, im Februar 
1896 (niclit 34 876 sondern) 30 117 t. Demnach Gesamt- 
produktion an Giefserei-Roheisen im Januar 1896: 75 760 t, 
im Februar 1896: 63 574 t; Gesamtrohcisenproduktion im 
Januar 1896: 513 028  t, im Februar 1896: 496 170 t.

Statistik d e r  f r a n z ó s i s c h e n  S t e i n k o h l e n -  u n d  
Koks - Industrie. Die Steinkolilenproduktion der fran- 
zosischen Gruben, welche wahrend der Jah re 1883 bis 
1S86  in stelem Abnchmen bcgiiflfen w ar, wuchs dann 
wiederum bis zum Jahre 1892 und beliiuft sich fur das 
Jalir 1895 auf mehr ais 26 Millionen Tonnen. Der Ver- 
; r^ c h  stieg dagegen in den letzten 10 Jahren um 

000 000 t; auch die Produktion nahm wahrend desselben 
Zeitraumes um 5 000 000  t zu. Das Plus an Verbrauci> 
Ober Produktion betragt etwa 1 0  0 0 0  0 0 0  t ,  so dafs also

etwa 28 pCt. siimtlicher in Frankreich konsiimicrter Stein- 
kolilen von andereu Landem eingefuhrt werden miissen.

In der nachfolgondcn stnlislisclien Tabelle geben wir 
einen Ubcrblick iibor dic Zunahrue der Steinkohlen- 
produktion Frankreichs seit dem Jalire 1830. Zuglclch 
enthalt die Zusammenstellung die Beteiligungsziffern der 
beiden wichtigsten franzósischen Kohlenindustriebezirke, des 
Dćp. du Nord und des Dćp. Pas-de-Calais.

Jahr G psain tp rod uktion Dóp. du Nord Dóp. Pas-dc-Ca
t t t

1830 1 863 000 494 000 _
1840 3 003 000 776 000 15 000
1850 4 434 000 1 ('02 000 19 000
1860 8 304 000 1 595 000 690 000
1870 13 330 000 2 418 00i> 1 895 000
1880 19 362 000 3 702 000 4 844 000
1885 19 511000 3 600 000 0 110 000
1890 26 083 000 5 135 000 9 077 000
1891 26 025 000 4 865 000 8 621 000
1892 25 179 000 4 637 000 9 802 000
1893 25 651 000 4 707 000 9 179 000
1894 26 000000 5 000 000 10 631000
1895 — 5 041 500 11 097 800

Die Verme!irung der Steinkohlenproduktion in den 
beiden fiir die franzosische Steinkohlenindustric wichtigsten 
Dćpartements du Nord und Pas-de-Calais bntriigt fiir die 
Periode 1870 bis 1894 nicht weniger ais 262pCt. Dieso 
Steigerung wird in den folgenden Jahren in gleichem 
Mafse anliallen, da cinnial ausreichend Kohlenvorriitc vor- 
handen sind, und zum zweiten, weil dic franzósischen 
Eisenbalinen der Kohlenindustrie in entgegciikomiuendster 
Weise durch billige Tarife eine Erweiterung des Absalzes 
im Inlande ermoglichcn.

Was die Koksproduktion anbetrifft, so giebt nach- 
folgende Tabelle ein Bild iiber die Koksproduktion der 
Zcchen Nordfrankrciclis.

Zeclien 1889
t

1893
t

1894
t

b.

liu  No r d
Compagnie d’Anzln . . .

„ d’Antche . . .
„ do Douchy . .
„ de 1’Escarpelle .
„ d’Azincourt . .

P a s - d e - C a l a i s  
Compagnln d« Dourges . .

„ du Drocouit . .
„ d« Fcrfay . . 
„ de Lenz . . .

Vlcoij;np&Nueux 
„ Bethuno . . .
„ FIt5cliincllt>
„ Viutoux . . .

Huttunwnrk I^btrgues . . .
„ Denain . . .

T.jtal

220 000 
125 000 
85 000 
90 000 
90 000

12 000

10 000

50 000

8000  
5 000 

70 000 
25 000 

”790 000

214 685 
109 497 
112 745 
77 622 
51181

41295  
13 391 
19707 
66 806 
70 000 
36 000

181 159 
135 000 
118 557 
90 412 
30 585

40 282 
36 000 
16 821 
85 948 
07 990 
18 000

elgener Y erbrauch

812 929 ! 820754
Im Jahre 1896 diirfte die franzosische Koksproduktion 

das Quantum voh 1 Million Tonnen iiberschreiten.
Der Absatz dieser Koksproduktion erstreckt sich nun 

mit reichlich 600 000  t auf die Eiscnhiittcnbezirke im 
Becken von Longwy und Nancy. Dortselbst diktiert der 
franzosische Nordkoks den Preis, der evcntl. fur west- 
falischen und auch Aacltener Koks, die bisher in stela 
steigender Menge in den genannten Distrikt eiugefuhrt 
wurden, von den Huttenwerken gezalilt wird.

Eine Vermehrung der Koksfabrikation im Pas-de-Calais 
wird Schritt lialten mit dem starken Anwachsen der dortigen
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K ohlenforderung  uiul angesichts des grofsen Reichtums des 
dort igen Beckens an vorziiglicher Kokskohle umsomelir e r-  
lolgen, ais d ie  G cw innung  d e r  N eb en p ro d u k te  ;ius den 
Gasen den  franzosischcn Gruben zunachst  noch einen reclit 
be trach tl ichen  finanziellen Nutzen abwirft .

D abei  ist den  "Werken infolgc der  iiufserst biJligen 
E is en b a h n -  und  Kanalfrach ten  u b e ra i l  ofTenes Absatzgebiet  
gesehafifen, selbst  in gauz Ostfrankreich dom in ie r t  der  
frunzSsieclie Nordkoks.  S.

Yerkelirs wcscn.
W . B e t r i e b s e r g e b n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .  

Die E innahm en  alle r  deutschen E isen b ah n en  m it  Aus- 
nahnie der  bayerischen B ahnen ,  der  Georgs-M arićnhiitte-  
und P e in e-I lsed er  Bahn, sowie d e r  un ter  eigener V e r -  
-waltung stehenden Sehm alspurbahnen  betrugen auf das 
K ilom eter  in M ark :

I. Im Miirz 1896:
Aus ilem 

Personen- und 
Gepack-Verk.

Aus dem 
Gilter-Yerkehr

Aus allen 
Einnahme- 

quellen

II. Vom Anfa

668 ( +  44)

ng des Betri 
MUrz 18£

1911 ( +  27)

sbsjahres bis 
6 :

2760 C -7 )  

Ende

Aus dem 
Personen- und 
Gepack-Verk.

Aus dem 
Giłter- Verkelir

Aus allen 
Einnahme- 

guellen

a) Bahnen mit Betriebs- 
jalir Tom 1. April

b)Baluien mit Betriebs- 
jahr Yorn 1. Januar

9683 (+ 5 5 9 )  

1868 (+ 1 6 0 )

23 5 9 5 (+ 8 7 7 )  

4 839C+492)

3 5 172C+1234J 

7135^+661)

Die Gesamteinnahnien betrugcu unter I 109 490 958 Jt/., 
unter II  a 1 149 343 682 JL , unter II b 47 421 41S JL

T J e b e r  d e n .  S t a n d  d e r  A r b e i t e n  z u r  S c h i f f b a r -  
m a c h u n g  d e s  O b e r r b e i n s  gab die badische Regierung 
in der Budgetkommission des Landtags folgende Auskunft: 
„Ueber die Frage, ob und durch welche Mittel eine Ver- 
besserung der Schififahrtsverhaltriisse auf dem Rhein zwischen 
Mannheim und Strafsburg herbeigefiihrt werden konne, hat 
zuerst im September 1893 auf Anregung der Regierung 
vou Elsafs-Lothringen eine Yerhandiung zwischen Bevoll- 
machtigten der drei beteiligten Uferstaaten, Baden, Bayern 
und Elsafs-Lothringen, stattgcfunden. Dabei wurde fest- 
gestelll, dafs das Ziel einer solchen Regulierung sein wiirde, 
eine fiir die GrofsschiiTahrt benutzbare Wasserstrafse zu 
schaffen, dereń Tiefe 2 m und dereń Breite 80 — 100 m 
bei gemittellem Nicdrigwasserstand betriigt, dafs aber zu
nachst zwei Yorfragen zu priifen wiiren, namlich einerseits 
in hydrologischer Beziehung, ob nach der physikalischen 
Beschaffenheit des Strombettes jenes Ziel durch kUnstliches 
Eingreifen in den gegenwartigen Stromzustand erreicht 
werden konne, und anderseits in hydrotechnischer Ilinsicht, 
durch w el|he technischen Mittel und mit welchem Kosten- 
aufwande eine solche Regulierung durchzufUhren ware. 
llierauf wurde im Einverstandnis der drei Uferregierungen 
zunachst eine teclyiische Kommission, bestehend aus den 
leitenden Wasserbeamten, damit betraut, auf Grund der 
Yorhandenen Materialien, die noch weiter zu ergiinzen waren, 
die hydrologische Frage zu begutachten. In einer Schlufs- 
ycrhandlung vom April  1S95 ist die technische Kommission zu 
der Anschauung gelangt, dafs die derzeitigen Stromver- 
haltnisse zwischen Mannheim und Sondernheim im wesent-

l ichcn schon j e tz t  den  Bcdiirfnisśęn d e r  Grofsschitfahrt 
geniigen, sofern nur au f  d e r  Strecke von R he inhausen  bis 
Sondernhe im  durch  B aggcrungen zei tweise  nachgeholfen 
w e rd e .  A uf  der  Rheins trecke  von Sondernhe im  aufwiirts 
bis Strafsburg dagegen seien in den gcgcnwiirtigen Strorn- 
zustiinden, insbesondere  durch  d ie  geringe Falirt iefe auf 
den zwischen den Kiesbiinken gelegenen T halw egschw e llen  
bei n iedrigen Wassersti inden, durch  d ie  au f  den  seichten 
Schwellen infolgc d e r  verstiirkten Strom ung bewirk te  un- 
giinstige F ah r r ich tu n g  u n d  du rch  die w irbe lnden  W asser-  
bewegungen  beim Abfall  de r  Kiesbiinke, fiir e ine  regel- 
miifsige u n d  kriiftige E n tw ick e lu n g  der  Grofsschiirahrt, 
Mindernisse gegeben, welche n u r  durch  kUnstl iches E in 
greifen in den  Strom zustand  bese il ig t  w erden  konnten. 
Dicses E ingreifen  sei nach den  hy7drologischen Verhiil t-  
nissen moglich und  erfo lgversprechend und  ha t te  darin  zu 
bestehen, dafs durch  Strom bauten  ein giinstigeres Verhiil tnis 
zw ischen  der  Breite des Stromes u n d  dem  Gefa.ll fiir die 
Dauer d e r  n iederen Wassersti inde geschaffen, d. h. ein 
engeres ais Schiffąhrtsrfnne d icnendes  N iederw asserbe t t  her-  
gestell t  wUrde. l l ie rau f  vereinigten sich d ie  Uferregierungen 
au f  G rund  e iner  am 7. und 8 . Oktober 1895 zwischen 
ih ren  Bevollmiichtigien s ta ltgehabten  w e i te ren  Y erhand iung  
dariiber,  dafs d ie  l iydro technisehe  F rag e  niiher zu  priifen 
se i;  insbesondere  so lle  thun lichs t  b a ld  ein P ro je k t  iiber die 
zur E rre ich u n g  des Regulie rungszw eckes a u f  d e r  Rheinstrecke 
zwischen Sondernhe im  u n d  Strafsburg auszufi ihrenden Arbeiten 
saint K ostenvoransohlag  aufgeste ll t  w e rd e n ;  dabei  wurden 
die wesen tlichen  Gesichtspunkte  fiir d ie  Bearbeitung des 
Projekts  niiher bezc ichnet  und  im E invers tandn is  der be
tei l ig ten  R egie rungen  de r  grofsh. O berbaud irek to r  Honsell 
m it d e r  A rb e i t  betraut.  D iese lbe  ist  zu r  Z e i t  im Gange. 
Erst  w en n  das P ro je k t  vo llendet  sein w ird ,  sollen weitere 
V e rh an d lu n g en  d e r  R egierungen da r i iber  stattfinden, ob die 
R h e in reg u l ie ru n g  und  in w e lcher  W eise  sie auszufuhren 
uńd  wie  d e r  Kos tenaufw and  un ter  d ie  be te i l ig ten  Staaten 
zu verte ilen wiire. (S trafsburger Neucste  N achrich ten  voin
25. A pril  1896, Nr. 97, Drittes B la t t .)

Yereine und Yersaiiniilungen.
V o r e i n  d o u t s c h e r  E i s e n b i i t t e n l e u t e .  Der Verein 

deu tscher  E iscnh i l t len leu te  w ird  se ine  niichste l laupt-  
versam m lung  in Gleiwitz  a b h a l t e n , g le ichzeitig  ist die 
T e i ln ah m e  an  d em  gelegentlioh d e r  M il lenniums-Ausste llung 
in B udapes t  a b zuha ltenden  „m on tan is t ischen  und geologischen 
Kongresseff in Aussicht genomm en. Die Tagesordnung  wird 
d ie  folgende s e in :  19. Septem ber,  abends  8  U h r :  Zwang- 
lose Z usam m enkunft  im „ T h e a t e r -  u n d  K onzerthaus“ in 
Gleiw itz .  20. S e p tem b er:  H auptversam m lung  in Glei
witz.  21. Sep tem ber:  Besichtigung oberschlesischer
W erke .  22. S e p tem b er:  Besichtigung d e r  “Wilkowitzer
E isen -  u n d  S tah lw erke .  23. und 24. Septem ber:  Entweder 
Ausflug in d ie  hohe T a t r a  einschl.  Bad Schmeks oder ev. 
Besichtigung e in iger uugarischer  E isenw erke  und  F a h r t  nach 
B udapes t  25. und  26. S e p tem b er:  Montanistischer und
geolog ischer  Kongrefs in B udapes t  u n d  Besichtigung der 
A usste l lung  daselbst.

V e r e i n z u r  W a b r u n g  d e r l n t e r e s s e n  d e r  e b e m i s c h e n  
I n d u s t r i e  D e u t s c b l a n d s .  Am 18. und 19. September
1896 findet zu  E isen ach  d ie  diesji ihrige Hauptversammlung 
des V ere ins  zur  “W ah ru n g  d e r  Interessen der  chemischen 
I n d u s t r ie  D eu tsch lands  statt .
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Deutsche G esellschaft fiir angew andto Chemie. 
Die deutsche Gesellschaft fiir ańgewandte Chemie wird 
vom 31. Mai bis 4. Juni in Halle tagen und ihre 
Sitzungen teils in den Raumen des Stadtschtitzenhauscs, 
teils im Physikalischen Institut abhalten. Es sind bereits 
zablreiche Vortrage angemeldet: von Beeker-Frankfurt, 
Schultz-Miinchen, Winkler-Freiberg, Odernhcimer-Stutt- 
gart, Fischer-Biebrich, Stohmann-Leipzig, Siebert-Hanau, 
Ileyer-Dessau, Kubiersehky-Aschersleben, Kiithner-Berlin, 
K. Schmidt-Halle,1 Hutli Wormlitz, von Lippmann-IIallc, 
Erdmann - Halle, Baumert - Halle. Besichtigt werden 
u. a.: das Landwirtschaftliche Institut, die Papierfabrik 
Grollwitz, die Fabrikanlagen und Braunkohlenwerke der 
Riebcckschen Montanwerke in Webau bei Weifsenfels, 
Luckenau oder Diiben. Auch ein Ausflug nach Frei- 
burg a. U. und die Rudelsburg bei Kiisen ist geplant.

M ineralogisehe G esellschaft in. Petersburg. Dic
Gesellschaft besteht nunmehr aus 351 Mitgliedern, wovon 
55 Elirenmitglieder (38  Russen und 17 Ausliiiider) und 
296 wirkliche Mitglieder (65  Ausliiiider) sind. Kurziich 
wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben fur dic beste 
Abhandlung tiber Palaontologie. Der dafiir ausgesetztc 
betriigt Preis 500 Rbl.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . R h e i n i s c h c  K o h  1 e n - 
s i i u r e - I n d u s t r i e ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  zu 
H O n n i n g e n  a. R h .  4. Mai d. J ., vorm. 11 Uhr, zu 
Koln a. Rh.,  Sachsenhausen N r .  4.

f, E i n t r a c h t ff B r a u n k o h l e n w e r k e  u n d B r i k c t t *  
f a b r i k e n .  5. Mai d. J . ,  vorm. 10 Uhr, im Bureau 
der Mitleldeutschen Kreditbank, Berlin, Behrcnstr. 2.

A k t i e n - G  es el l sc l i .  C h c m i s c h e  F a b r i k  R h ę n a  ni a 
in Aachen.  5. Mai d. J . ,  nachm. 3 Uhr, im Geschiifts- 
lokal der Gesellschaft, Wilhelmstr. 47 /49 .

A p l e r b e c k e r  A k t i c n - Y e r e i n  fiir B e r g b a u  (Zeche 
Margaretha). 5. Mai d. J . ,  nachmitt. 3 Uhr, im Hotel 
Wcncker-Paxinann in Dortmund.

Z w i c k a u e r  B r u c k e n b e r g  - S t e i n k o h 1 e n b a u -  
Ver e i n .  5 Mai d. J . ,  vorm. 10 Uhr, im grofsen Saale 
des Hotels zur grtinen Tannp, in Zwickau.

A k t i c n g e s e l l s c h a f t f i i r M o n t a n i n d u s t r i c .  6 . Mai 
d. J ., vorm. 10 * /2  Uhr, im Geschiiftslokale in Berlin, 
Wilhelmstr. 71.

H oh en z o i l e m  - Z e c h e  L i e b c n w c r d a .  9. Mai d. J., 
vorm. 9 Uhr, im Hotel „Zum Weifsen Rofsf< in Liebenwerda.

O b e rh o h n d o r f - R e i  n s d o  r fe r K o h l e  n e i se  n bahn.
11. Mai d. J .,  nachm. 5 Uhr, im kleinen Saale des Hotels 
zur giiinen Tanne in Zwickau.

R h e i n i s ch e M e t a 11 w a r e n - u n d  M a s c h i n c n -  
f a b r i k  i n  D u s s e l d o r f .  12. Mai d.  J .,  vorm. 11 Uhr, 
i» D usseldorf im H otel Heck.

H a m m e r  E i s e n  w e r k .  12. Mai d. J .  im Hause des 
Hanąuier II. Gerson in Hamm.

S p r e n g s t o f f - A k t . - G  e s e l l s c h . C a r b o n i t , H a m b u r g .
3. Mai 1896, nachm 3 Uhr, im Nobelshof in Hamburg.

A k t . - G e s .  d e r  I l o l l e r s c h e n  C a r l s h l ł t t e  be i  
R e n d s b u r g .  13. Mai d. J .,  2 'A  Uhr, im Saale der 
IWrsenhallc in Hamburg.

E r z g e b i r g i s c h e r  S t e i n  k o l i i  e n - A k t i e n v e r e i n
S c h e d e w i t z  b e i  Z w i c k a u .  15. Mai d. J .,  vorm.

' '^ lr! ’m Gasthofe zur „griinen Tanne^ in Zwickau.

Rh ei n i s c h - W e s t  fili i s.cli c K up fe r w e r k e  in Olpe.  
16. Mai 1896, vorm. 11 Uhr, im Banklokale der Firma 
D. & J . de Neufville, kl. Ilirschgraben 4 in Frankfurt a. M.

H e l i o s ,  A k t  i en - G es  e 11 s ch.  fi ir el  e k t r i  s cli es 
L i c h t  u. T  el  e g  r ap h en  b a u  in K o l n  u. E h r e n f e l d .  
16. Mai cr., nachm. 3 U hr, im Geschiiftslokale der 
Gesellschaft zu Ehrenfeld.

A k t i  e n g e s e l l s c h a f t  fiir H a n d e l  u n d  S c h i f f a h r t
H. A. Discl i  in Ma i n z .  16. Mai d. J .,  nachm. 4 1/* Uhr, 
im Geschaftslokale der Gesellschaft zu Mainz.

Patent-Berichte.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K I .  12. 13. J u l i  1895. N. 3529. V e r f a h r e n  z u r
R o i n i g u n g  v o n  S c h w e r s p a t .  Karl Nolte Solinę, F ran k en -  
hain ,  Post F ra n k en h ag en ,  Kr. Eschwege.

G e b r a u o h s m u s t e r - E I n t r a g u n g e n .
K l. 5. Nr. 55 371. 19. Febr. 1896. 11 .5434 .

D ia m a n t-B o h rm a s c h in e  m i t  d re h -  u n d  v e rs te llb a ro r  
B o h r s p in d e l-L a g e rp la tte  z u m  S c h ra g b o h re n , d u r c h  
S c h n u rg e w ic h to  a u s  b a la n c ie r te r  u n d  v e rs te llb a re r  
B o h rs p in d e l u n d  m i t  d e r  A n tr ie b sw e llo  g e k u p p e lte r  
S p iilp u m p o . HUttenverwalluiig der Ilubeitushiitte, Ober- 
Lagiewnik O.-S.

K l .  2 4 .  Nr.  55 291. 6 . Marz 1896. Sch. 4384.
K o h l e n s t a u b v e r t e i l e r  i n  F o r m  e i n e r  K a m m e r  m i t  
E i n -  u n d  A u s t r i t t s o f f n u n g e n  u n d  r o t i e r e n d e m  R a d -  
s t e r n .  Karl  Schutze ,  Berlin N W .,  Alt-M oabit  55/56.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
K l. 1 . Nr. 85 779. S c h la g ra tte r .  Voin Schwelmer 

Eiscnwerk Muller &. Co. in Schwelm. Vom 5. Juni 1895.
Der Schlagratter ist auf IlubriŁdern oder dergl. derartig 

gelagert, dafs er an beiden Enden abwechselnd mit gleicher 
oder an jedem Ende verschiedener Geschwindigkeit gleich 
oder verschieden hoch in beliebigem Neigungswinkel gehoben 
und frei fallen gelassen wird, wobei er neben seiner an 
beiden Enden erfolgenden Ilebung und Senkung noch eine 
Vorschiebung in seiner Quer- oderLilngsrichtung erfahren kann.

K l .  5. Nr. 85 429 . . E l e k t r i s c h  a n g e t r i e b e n e  S c h r a m -  
m a s c h i n e .  Von Henry Harmon Bliss in Washinglon, 
V. St. A. Vom 5. Oktober 1893.

Die Maschine arbeitet mittelst einer Messerwelle, welche 
durch einen Elektromotor bestiindig in derselben Richtung 
in Uindrehung versctzt wird, wiihrend ihr Vorschub mit 
langsamer, ih r Riickgang dagegen mit griifserer Geschwindig
keit erfolgt.

Zu diesem Zweckc wirkt der Elektromotor auf zwei 
Wellen, von denen die eine direkt die Messerwelle antreibt, 
wiihrend die andere mittelst eines Schneckengetriebes zwei 
Zwisclienwellen mit verschiedener Geschwindigkeit nach 
entgegengesetzten Richtungen in Uindrehung versetzt. Von 
diesen Zwischenwellen kann mittelst einer verschiebbaren 
Kuppelung die eine oder die andere mit der Schlitten- 
antriebswelle in Verbindung gebracht werden, welche dann 
den die Messerwelle tragenden Schlitten entweder mit 
geringer Geschwindigkeit vorschiebt oder denselben mit 
grofserer Geschwindigkeit zuriickzieht.

K l .  5 .  Nr. 85 669. V o r r i c h t u n g  z u m  W a c h -  
l a s s e n  u n d  z u r  G e w i c h t s a u s g l e i e h u n g  d e s  D r e h -  
b ó h r g e s t a n g e s  b o i  T i e f b o h r u n g e n .  Von Heinrich Lapp 
in Aschersleben. Vom 28. Sept. 1895
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Die V orric l i tung besteh t  nus e iner T romm el,  an w c lcher  
das  Bohrgestiinge vermitte ls t  eines Seiles befestigt ist, und 
w e lch e  m it  e inem  auf  d e r  Tromm elaohse si tzenden Gewichts-  
liebel du rch  e in  Sperrgctr iebe g e kuppel t  und  du rch  ein 
Schneckengetr iebe  e ins te l lbar  ist.

K I .  1 0 .  Nr. 85 887. V e r f a h r e n  z u r  V e r k o h l u n g  
v o n  T o r f .  Von W in .  Sclioning in Stamsund, Norwegen.
Vom 18. Okt. 1895.

Der T o r f  w ird  zwischen erhitzten P la t ten  oder  W alze n  
so s ta rk  e rh itz t ,  dafs neben d e r  Pressung  eine  Y erko l i lung  
e in tri tt.

Marktlierichte.
E s s e n e r  B o r s o .  Amtlicher Kursbericht vom '27. April 

1896, aufgestellt von der Borsen-Kommission.
K o h l e n ,  Koks  und  B r i k e t t s  

Preisnoticrungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 
Sorle. Per Tonne loko Werk.

I. (i a s -  u n d  F I amin k o h l e :
a )  Gasforderkohle  . 9 ,5 0 - 1 0 ,5 0 .JL
b J G as fi am m ford e rkohle . . 8 , 0 0 -  9,00
e j  Fla inmfBrderkohle  . 7 ,7 0 —  8,20 »
d j  Stiickkolilo . 12,00— 13,00
e j  Halbgesiebte 1 1 ,0 0 - 1 2 , 0 0 »
fj Nufskolile gew. Kom i) ■11,50— 13,00 »n w 

» » »
>

n i  . 9 ,5 0 — 10,50 »
ił v IV 8 ,0 0 — 9,00 »

uf) Nufsgruskohle 0 — 30 mm 6 , 0 0 -  7,00
0 - 6 0 » 7 ,0 0 — 7,50

li) Gruskohle 4 ,5 0 — 5,50
F e t t k o h  l e :
a )  F o rd e rk o h le  . 7 , 5 0 -  8,50 »
b )  Bestinelierte  Kohle 8 ,5 0 — 9,50

1 2 ,0 0 — 13,00 »
dj- Nufskolile, gew. Korn I 1

1 1 ,0 0 — 1 2 ,0 011 } •J) » -W

yy » » III . 9 ,0 0 - 1 0 ,0 0
IV . 8 ,0 0 — 9,00 »

e)  K okekohle  . 6 ,5 0 — 7,00 .V

M a g  e r e K o h l e :  •
7 ,0 0 — 8,00 )3

b )  „  aufgebesserte, j e  nach
dem Stiickf;eh a l t  . 8 ,5 0 — 10,00 »

c )  Stilckkolile . 1 1 .0 0 -1 3 ,0 0 ))
d )  Nufskolile Koni I ,  , 1 6 ,0 0 -1 8 ,0 0 ))

»  II 1 8 ,0 0 -2 0 ,0 0 »
e)  Forderg rus  . 6 , 0 0 -  6,50 f)
f )  G ruskohle  u n te r  10 mm . 4 , 0 0 -  4,50 »

K o k ę :
11,50 ))

b )  Giefsereikoke 13,50— 14,50
c )  Breclikokc I u n d  II . 1 4 ,0 0 -1 6 ,0 0 V

B r i k e t t s :
Briketis j e  nacli Qualit iit 8 ,5 0 - 1 1 ,0 0

Die Marktlage ist  andauernc gunstig. — Niichste Bórsen-

Yersammiung findet am Montag, den 18. Mai 1896, nach- 
mittags 4 Uhr, im Berliner Hof (Hotel Ilartmann) statt.

Sułmiissionen.
4. M ai d . J . ,  vorm. 10 Uhr. K S n i g l i c l i e  E i s e n -  

b a l u i - D i  r e k t i o n  M a g d e b u r g .  Lieferung der in der 
Zeit voin 1. Ju li 1896 bis Ende Miirz 1897 erforderlichen 
650 t inliindischen Stiickbraunkohlen zur Dainpfkcssclheizung 
und 5800  hl Holzkolilen. Bedingungen und das zum An- 
gebot zu benutzende Formular liegen im Centralbureau, 
Magdeburg, Fiirstenstrafse 1 bis 10, zur Einsicht aus, konnen 
auch von demselben gegen portofreie Einsendung von 
50 Pfg. bezogen werden. Der Zuschlag erfolgt bis zum 
30. Mai 1896.

7. M a i d . J . ,  vorm. 10 Uhr. G a r n i s o n - Y e r -  
w a l t u n g  M a g d e b u r g .  Lieferung von 480  000 kg 
Braunkohlen fiir die hiesigen Gnrnison-Anstalten pro 1896/97.

P c r s o u a 1 i e n.
Dem D irek to r  der  kon ig l.  P o rze ilan  -  M anufaktur  zu 

Meifsen, Bergrat  B r u n n e m a n n ,  ist  d e r  T ite l  und Rang 
eines Oberbergra tes  verlielien worden.

Dcm Berginspektor K. E n g e l ,  gescliiiftsfiihrendem 
V ors tandsm itgI iede  des V ere ins  fiir d ic  bergbauliehen 
Intcressen im Obcrbergam tsbez irk  Dortm und,  ist  bei seinem 
Ausscheiden aus dem Staatsdienste  se itens des Herrn Ministers 
fiir H an d e l  und  Gewerbe  d e r  T ite l  „ B erg m eis te i a  beigelegt 
w orden .

K a r l  M .  B a l l i n g  •£, K a r l  M. B a l  l i n g ,  k. k. Ober- 
be rgra t  und  o. ii. Professor an d e r  k. k .  B ergakadem ie in 
P r ib ram ,  ist  am 21. A pri l  d. J .  im 61. Lebensjalire  ge- 
s torben. E r  w a r  am 14. Mai 1835 in P r a g  ais der  Sohn 
des beriihm ten Giilirungschemikers C. J .  N. Ball ing, Professor 
am po ly technischcn  Iust i tu te  in P rag ,  geboren, studierte  nach 
A bso lv ie rung  des G ym nasium s a u f  dem Polyteclinikum in 
P ra g  u n d  de r  B ergakadem ie  in P r ib ra m .  Im Oktober 1858 
w urde  er  in den S taatsd ienst  aufgenommen und praktizierte 
zwei  J a l i re  au f  den  E isenw erken  d e r  eliemaligen Staats- 
domiine Z b irov in  in Bolimen. 1860 w urde  Balling ais 
s te l lve r tre tender  Assistent fiir P ro b ie r -  und  Hiittenkunde 
an d ic  Bergakadem ie  zu P f ib ra m  berufen, welclier Poslen 
ihm bald  defmitiv  i ibertragen w u rd e .  Nach  einigen Jahren 
k a m  er ais l lu i tenm e is tc r  nacli B r i s le g g  in T iro l ,  wo er 
seh r  b a ld  zum Hii ttenverwalter  und spiiter zum Ober- 
h f l l tcnvcrw alte r  avancier te .  Im  J a h r e  1874 liefs er sieli 
ais H au p tp ro b ie re r  nach P r ib ram  versetzen und erliiett da- 
se lbst  auch  1875 die  Professur an d e r  k. k. Bergakademie, 
L eh rk an ze l  fur P ro b ie r -  u n d  HU ttenkunde, die er bis zu 
se inem  T o d e  in n e  łialte.  B a ll in g  l ia t  auch eine grofsc 
l i t terar ische  T h ii t igke it  en tw iekel t ,  d ie  Z ah l  seiner Ab- 
h a n d lu n g en ,  Broscliiiren und  grofseren W erk e  betriigt weit 
iiber 100. Seine liauptsiiclil ichsten W e rk e  s in d :  „Die 
P ro b ie rk u n d e ,  Braunscliweig  1879“ , von welclier 1881 
e ine  franzosische Uebersetzung ,  besorgt  von Gautier,  er- 
s ch ien ;  „ K o m p e n d iu m  d e r  m eta llu rg ischen  Chemie, Bonn 
1882", ^F o r ts ch r i l te  im -P ro b ie rw esen ,  Berlin  1887“. Aucli 
d ie  „ C h em ik e r -Z e i tu n g "  ve r l ie r t  in B a ll ing  einen Mitarbeiter.
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