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H icm i Tafel XVII und XVIII.*)

D ie im naclistchenden bcginnendc, ihrcs Umfangcs 
wegen in 3 T eilen w iedergegebene A rbeit w endet sich 
an das Interesse w eitestcr Faelikreise. Um ein zusammen- 
liangendeś S tudium  derse lbenzu  gestatten, ist beabsichtigt, 
dieselbe un ter gleiehem T ite l ais Som lerabdruck im 
Verlage von G. D. Biideker, Essen, erscheinen zu lassen.

Der e r s t e  T e i l  d e r  A r b e i t ,  die Bcschreibung der 
W etterfuhrung au f I libern ia , ist von m elir ais lokaler 
Bedeutung, da h ie r durch w eitreichendć Mafsnalimen 
eine W ctterzufuhr von G200 cbm pro M inutę auf 
1000— 1200 t F orderung  erreich t und dam it eine nicht 
gowolinliche Schlagw ettergefahr w irksam  bckam pft wird.

Im z w e i t e n  T e i l  d e r  A r b e i t  w ird an der Hand 
einer grofsen R cihe, fast die Z eit eines lialbcn Jahres 
in Anspruch nehm ender V ersuche unternom m en, dic 
natiirlichen V erhaltnisse bei der Entw ickelung von Gruben- 
gas, die Vorg;inge bei der E ntgasung  der Flotze, die 
ursiichlichenBeziehungen zw ischen Grubengasentwickelung 
und Gasdruck in der K ohle aufzukliiren und in ein 
System zu bringen.

Der d r i t t e  T e i l  d e r  A r b e i t  untorsucht die Ein- 
wirkung des Luftdrucks a u f  die E ntw ickelung Yon Gruben- 
gas und beleuchtet an der I lan d  eines aus Vcrsuchen 
im Ventilatorbetriebe der Z eche Ilib e rn ia  gewonnenen 
Zahlenmatcrials dic noch im m er um strittenen Vorgiinge 
der Gasentwickelung in ih rer A blńingigkcit von den 
Schwankungen des Luftdrucks.

) Anm. Die zu dieser Arbeit und deren demnachst er- 
so leinenden beiden Fortsetzungen gehorigen Tafeln haben neben 
tlen rómischen Nummern in der Reihenfolge der Glfickauf-Tafeln 
noch arabische mit 1 beginnende, durch Stern gekennzeichnete

. e,̂ r’ erh*lten, um die Uebersicht beim Lesen der Arbeit zu
erleichtern.

I. Teil.
B e w e t t e r u n g s - E i n r i c h t u n g e n  

a u f  Z c c h e  I l i b e r n i a  b e i  G e l s e n k i r c h e n .
D ie seit Ja h re n  gem achte Beobachtung, dafs die 

Schlagw etterentw ickelung auf Ilibern ia  seit Inangriflnahm o 
der flachgelagerten siidlichen Partie  der Fettkohlenfliitze 
eine rap ide Z unahm e naehwies, und dic — inzwischen 
durch die T hatsachc bestatig te — Besorgnis, dafs das 
M asim um  der G asentw ickelung noch nicht erreicht sei, 
gaben V eranlassung, im Som m er 1891 den P lan  fiir die 
zu r Z eit au f Ilib e rn ia  yorhandenen Bewetterungsein- 
richtungen aulzustellen .

D ie neuen E inrichtungen mufsten sich naturgenuifs 
a u f  die m it den bis dahin in Betrieb befmdlichen An- 
lagen gem achten Erfahrungen aufbauen. F iir die 
V entilation der G rube stand bisher ein unterirdisch auf- 
gcstcllter V entilato r, von G eislcr-D iisscldorf konstruiert, 
in B etrieb, w elcher der G rube 2 4 0 0 — 2500  cbm frische 
W ette r zufuhrte. D ie A rbeit und L eistungsfahigkeit 
der vorhandencn Y entilation w ird durch dic folgende 
Z ah lcnreihe charakterisiert.

M
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! 
Ja

hr
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Depresslon
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mm
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valente

Gruben-
Oeffnung

qm

Prozent
Schlag
wetter

pro Minutę 
ausziehend. 

Sclilag- 
wettur- 
mengen 

rbiu

11 Mai 1891 2454 60 1,90 1,01 24,G

D en neuen B ew etterungseinrichtungen w urde die 
A ufgabe zugew icscn, eine solche Menge frischer W ette r 
durch dic G rube zu fiihren, dafs, un terInaussich tnahm e einer 
allm ahliclien Rcduktion der taglichcn Forderung von 1500 
au f 1000 t, die Schlagw etter im ausziehenden Strom  auf 
die Ila lfte , d. i. au f rund 0,5 pCt., verd iinn t wurden.
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D as zu diesem Zweck erforderlichc Q uantum  frischcr 
L uft bcrechiietc sich au f  5000  cbm pro M inutę.

D ic Aufstcllung eines ncuen Y entilators m it liolicr 
Depresaion wiirde. yielleicht die A ufgabe ohne A enderung 
der G rubcnverhaltnissc erfiillt haben; indessen hiitte 
eine soleho E inrichtung aufścr dem Nacliteil, dic baro- 
m etrischen Vcrhaltnisse der G rube nngiinstig  zu gestalten 
(vergt. Teil IIB , E inw irkung des Luftdrucks au f  die 
Entw ickelung von G rubengas) W ettergeschw indigkeiteii 
zur Folgc gehabt, welclic bei der intcnsiven Schlagwctter- 
Entw ickelung beziiglicli der D urchschlagsgcfahr der 
S icherheitslam pen grofse Gefahren m it sich gebracht hatten 

Ais Grundbedingung w urde aufgestcllt, dafs dic 
Geschwindigkeit der W ette r eine irgendwie crliebliche 
V crinehrung niclit erfahren diirfe; dic D epression wurde 
dem nach auf 100 mm W asscrsaule fcstgcsetzt. A uf 
dieser G rundlagc ergab sieli aus der Beziehung 

Vl== 0,65 a ] /  2 g h
(worln V =  Lu ftT o lu m ,

a == aqnlva]Bnte AusflufsdfTnung, 
g — Accelcration der Schwore, 
h =  Depression.)

dic Forderung der E rw citcrung der Grube von der bc-
stchcnden aequivalenten Oeffnung =  1,9 qm auf dic
Grubeuwcitc yon 3,2 qm und dam it fiir dic gcplanten
liew ctterungseinriclitungen dic folgende charakteristischc
Zahlenrcihc

Wettormengo 
pro Minutę

in rbm

| Depression 

mm

Aequlva!ente
Oeffnung

qm

Anzustrrbender 
Prozentgehalt an 

Schlagwettern

5 000 100 3,2 0,5
B o s c h r c i b  u n g d e r  v o r  h a n  d en  en B e w e t t e r u n  g s -

E i n r i c h t u n g c n .
V c n t i l a t o r .

D ic W ahl des Y entilatorsystem s w urde durch die 
Yorhandcncn Bcdingungen au f die schnellcr laufenden 
D cprcssións • Y entilatoren gclenkt; sic fiel auf den 
G eisler-V entilator, der in mehrfachcr Ausfiihrung sich 
ais unterirdisch aufgestelltcr Motor au f Gruben der 
Bergwerksgcscllschaft Ilibcrn ia  bcwiilirt hatte.

Yon der unterirdischcn Aufstellung wurde abgesehen, 
weil os geboten crschion, au f einer der Explosionsgefalir 
siark ausgesetzten Schlagwettergrube den Y entilator 
jodom der nuiglichen ungiinstigen Zuiallc in der Grube 
zu entziehen.

Die Konstruktion des Gcislerschen V cntilators ist 
beka ant; der A pparat ist in der Zeitschrift fiir das 
Borg-, Iliitten- und Salinenwesen im Preufs. Staat 
von L. Graf?,- Jah rg . 1886, bescliricben worden.

Der hier gewahlte Y entilator wird durcli die folgende, 
llir den normalen Betrieb gcltende und  der Konstruktion 
zu grunde gclegte Zahlenrcihc gekennzeichnetr

A n t r i e b  m a s c h i n  e.
D ie zur Yerw cndung gelangte zw ćicylindrigc A n- 

triebm aschinc ha t 435 /610  Cylinder - D urchm esser uno 
800 H ub, ist nach V erbundsyslem  gebau t und fiir
8 A tinosph. Betriebsdam pf-U eberdruck bem essen, besitzt 
rollstiindig dam pfgeheizte Cylinder und Receiver, durch 
R<^gulator beeinflufste V entil-S teuerung des kleincn und 
von H and stellbaro des grofsen Cylindcrs, welche einen 
G esam t - F iillungsgrad von 0,2 bis 0 ,3  liefert; das 
Scliwungrad hat 4400 mm D urchm esser und 7 Scil- 
rillenfiir 5 0 mm  Seile; (lieUm drehungszahl betriigt 8 0 — 92.

E in  r i  cli tu  n g e n  in  d e r  G r u b e .
D ie A ufgabe, dic aquivalente Oeffnung, dic G ruben- 

w citc von 1,9 au f 3,2 qm zu crliiilien, w urde erreieht
1) durch A bteulung eines 5 m D urchm esser bc- 

sitzenden W etterschachtes bis zur tiefsten Solilc,
2 ) durch E rw citcrung der W ettcrw cge und  ins- 

besonderc durcli E rw citcrung und  V erinehrung der aus- 
ziehenden W ctterw egc.

Y or E ntw ickelung der bei der E rw citcrung und V er- 
m ehrung der W ettcrw cge angchaltenen G esichtspunkte 
crscheinen cinige kurze A ndeutungcn iiber die G ruben- 
Y crhiiltn issę crforderlich.

D ic B ercchtsam e von H ibern ia  ste lit in ih rer Ober- 
fliichenprojektion einen schiefen Rhom bus yon ca. 1300 m 
streichcnder und 1500 m querschlagigcr R ichtung dar; 
die Schachtc liegen in der ersteren R iclitung etwa in 
' / 3 der Entfernung von der w estlichcn M arkseheide, in 
der letztercu etwa a u f  der M ittc der E tstreckung . Die 
Zeche ha t dcninach beziiglich der Liinge der W ctterw egc 
die giinstigstcn V orbcdingungen; <>s ist kein W etterweg

einziehend 1150 
iiber — r j — . v qon '  ni lang. ausziehend 1320

' / / / / / / / / / / / / / / ; / / - 1 — 

Z ur Z eit a is die U m gestahung der gegenwartigen 
B ew etternngsanlagen (Som m er 1891) erwogon wurde, be-

Menge der zu 
hewependen W 

pro Minutę

Flilgelrad- 
Durchmesser 

in
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wegtc sich der B etrieb (sielio Tafel *1) au f den Resten der 
G askohlenpartie FI. 6 — 8 iiber der 7 . T ie f bausohle (390  m 
Teufe) im Siidfelde, au f  der 8. Sobie (4 3 0  m T eufe) au f den 
der hangenden F ettkohlenpartie  angchorenden Flotzen 13,
15, 16 und 17. D as Fliitz 13 w urde iiber der 8. Solile 
in einem flachen, vielfach von Spriingen gcstortcn Stiick 
und in einem nordlicb gelegenen, durch eine Ver- 
wcrfung ins L iegende abgetrennten  steilen Stiick gc- 
baut. D ie Schlagw etterfiihrung kniipfte sich von jeher 
vor\viegend an  das flachę Stiick von FI. 13. Ais aus- 
ziehende W etterw cge dienten fiir  das sudliche Gas- 
kohlenfeld der sudliche W ettenpiersch lag  m it 4 ,25 qm 
Querschnitt, fiir das nordliche F ettkohlenleld  der niird- 
liche W etterqucrsclilag  m it 4 ,25  qni Q uerschnitt, beide 
auf der 5. Sobie. InW ieweit N ord- und Siidfeld an der 
Y entilation beteilig t waren, is t aus den Analyscncr- 
gebnissen vóm 11. M ai 1891 ersichtlich.

Es passierten:

LuftquMitum Prozent Śchlagwetter
pro Minuto Śchlagwetter pro Minutę

cbm cbm

den nordl. QuBrschlag 1638 1,21 19,8

„ siidl. „ 871 0,51 4,35

Das gegenwiirtige Bild der Baue und  der W etter- 
fiihrung au f Ilibern ia  ist ebenfalls au f Tafel *1 zur Dar- 
stellung gebraeht.

Das sudliche Feld  ist durch den V erhieb der Gas- 
kohlenfliitze in W egfall gekommen. D ie Baue. iiber der 
8. Solile sind in den Fettkohlenfliitzen beendigt; die 
Baue bewegen sich zur Zeit au f  der 9. Sobie (520 m 
Teufe) in den flachen Stiicken der Fliitze 13 und 16, 
den steilen Stiicken der Fliitze 15, 16, 17, 18, 22, 
23 und 24, au f der 10. Solile in den flachen Stiicken 
der Flotze 13, 16 und 17.

Die steilen F lotzstiicke der F lo tze  17, 18, 22, 23 
und 24 sind durch U cberhauen m it der 9. Solile ver- 
bunden, b e f in d e n  sieli zur Z eit indessen nicht in Bau.

Auch au f der 9. und  10. Solile maclit sich die 
bereits lur die 8. Sobie angefuhrte Beobachtung in 
dominierender W eise geltend, dafs das Flotz 13 in seinem 
llach gelagerten, sprung- und rerw urfsrciclien Teil eine 
hochgradige Schlagwetterentwic.kelung zeigt; es kommt ais 
neue Beobachtung binzu, dafs auch  die Fliitze 16 und 17 
in ihrer konformen flachen U nterlagerung des Flotzes 13 
in unerwartet bohem und in eben demselben Mafse 
schlagwetterreich geworden sind, wic das letztcre Fliitz, 
wahrend sich auch fiir diese Sohlen fiir die steil ge_ 
lagerten Flotzstiicke 15, 16, 17, 1 8 , 22, 23 und 24 
die Thatsache eines unverhaltnism 'afsig geringeren Auf- 
tretens der Śchlagwetter w iederholt. D ie am 3. Februar

1896 vorgenom m cnon W etterm esśungen illustrieren  dies 
folgenderm afsen:
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cbm

1 M ( 9 Solile 21.22.23.24. I Abtg.WettiT- 367 0,33 1,21SO ąaersclilag
2 9 » 15. 16. 17. 1. westl. Abtlg. 228 0,57 1,30
3 'o 1 9 n 15. 16. 17. 1. » „ 182 0,59 1,07
4 2 { 9 n 13 2 . ostl. „ 938 0,94 8,82
5 Si \  9 a 16 fl. Stuck Wettcrąuc schl 756 0,56 4,23
6 «© JlO n 13 » ,, n 543 0,84 4,56
7 ® 10 a 17 „ „■ i i 624 0,65 4,05
8 ort / i0 a 16 „ „ ostl. Wetterstr. 669 1,01 6,75
9 110 ii 16 » „ westl. „ 340 0,65 2,21

Schacht 111 Saugkana! 6 038 0,63 38,04

D ie gem essenen Teilstrom e reprasentieren gegeniiber 
dem gesam ten ausziehenden Strom von 6038 cbm frischer 
W ette r m it 38 ,04  cbm Śchlagw etter pro M inutę ein 
Q uantum  von 4647  cbm m it 34 ,20  cbm Śchlagw etter 
pro M inutę.

Sum m iert ergeben die obigen Teilstrom e fiir:

Menge der 
frlschenWetter

Prozent
Śchlagwetter

Śchlagwetter 
pro Minutę 

cbm

die steilen Flotze . . 777 i
von 0,56— 1,01

3,58
die flachen Flotze . . 3870 1 30,62

D ie n ich t gem essenen Teilstrom e andern an dem 
Gesam tbild nichts.

D ie Aufgabe, dio G rube fiir das neugeplante Be- 
w etterungssystem  auf 3 ,2  qm zu erw eitern, mufste sich 
in ihrer Losung ong an die V erw irklichung derjenigen 
M afsnahmen anschliefsen, welche darauf hinzielten, die 
G rube vor W iederholungen ganze Teile des G ruben- 
gebiiudes in  A nspruch nohmonder Explosionen sicher zu 
steilen. D ie unverhaltnism afsig grofsere G asausslrom ung 
au f den flach gelagerten Flotzen 13, 16, 17 verlangte 
besondere M afrnahm en. D urch Polizei-V crordnung des 
K gl. O berbergam ts D ortm und vom 4. Ju n i 1891 w urde 
Yorgeschrieben, dafs in  diesen Flotzen fiir jede Bausohle, 
in w elcher A bbau in diesen Flotzen oder A bbaustrecken 
betrieben w ird, jedem  dieser F lotze ein hinreichend 
frischer W efterstrom  m it der M afrgabe zugdfulirt werden

i mufs, d a fs -d e r  den einzelnen F lotzen .au f irgend einer 
A bbausohle zugefiihrte W etterstrom  nach erfolgter Aus- 
nu tzung und bei der Abfiihrung zu der W ettcrsohle 
w eder die B etriebe der anderen F lotze au f der gleichen 
B ausohle, noch die Betriebe irgend welcher F lotze auf 
einer anderen Bausohle bestreicht.

D ieser polizeilichen A nordnung w urde dadurch ent- 
sprochen. dafs fiir die Baue iiber der 9. und 10. T ief- 
bausohle innerlialb  der E rstreckung der flach gelagerten 
F lotzstiicke je  eine besondere W ettcrsohle in der W eise 
geschaffen w urde, dafs 10 m unter den Q uerschlagen
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der 8. und 9. Sohle W ettcrąuersch lage von 4 ,25  qm 
Q uerschnitt durchgetriebon w urden.

W ie der au f Tafel *1 w iedcrgcgebenc W etterstam m - 
bauin zeigt, sind hierdurch die giinstigsten Bedingungen 
fiir die E rreiehung vieler kurzer und w eiter W etterw ege 
geschaffen. Uei der friilieren B ew cttcrungsm ethode fehlte 
es an einer weitgelienden Teilung des W etterstrom s, 
soweit er einfallend war, cbenlalls n ich t; das neue 
System fiilirte die B eibehaltung dieser Teilung auch fiir 
dic ausziehenden Strome durch, eine E inrichtung, die 
dcm alten System fehlte.

Den beiden zufiihrendcn W etterw egen im Quersehlagc 
der 9. Sohle von je  4 ,25 qm Q uerśchnitt cntsprechen 
zur Zeit dic beiden abfiihrendcn W etterw ege im nord- 
lichen Querschlag der 8. Soliło und  dem darunter bc- 
fmdlichen W etterquerschlag  m it zusam m en 8,5 qm 
Q uerschnitt; den beiden zufuhrendcn W etterw egen der 
10. Sohle von zusamm en 8,5 qm Q uerschnitt die beiden 
abfiihrendcn in dcm zugehorigen W ctterquerschlag von 
zusam m en 8 ,5  qin Q uerschnitt. Beglcitet w urde diese 
w eitgehendc Strom tcilung durch E rw eitcrung der Forder- 
wege in den G rund-, A bbau- und  W etterstrcckcn, sowie 
durch planmafsige D urchfiihrung eines firstenhauartigen 
B ergeversatzbaues, bei welchcm cinc geniigende Oflen- 
haltung der W etterw ege durch das Passicrcn der Fiirdcr- 
wagen in densclbcn gew ahrleistet ist.

R e s u l t a t e .

D ie zur  A usfiihrung gebrachten Mafsnahmen waren 
von durchschlagendem  Erfolg; sie iibertrafen beziiglich 
der A nstrcbung einer w eiten G rube und dam it zusammen- 
hiingend beziiglich des dic G rube durchziehendcn W ctter- 
quantum s die E rw artungen.

D ics ist aus der G cgeniiberstellung der w ichtigsten 
Zahlenrelationen fiir dic gep lan ten  und die erziclten 
B ew etterungseinrichtungen solort ersichtlich.

1 2 3

Meiige der 
bewegten W et ter 
cbm pro Minutę

Aequivalente 
Oeffnung 
der Grube 

qm

Prozent
Gruben-Kohlen-
WasserstofTgas

geplant . . . 5000 3,20 0,5
Messung vom

3. Februar 1896
6038 5,64 0,63

Niclit ganz erreicht ist, w ie aus Spaltc 3 ersichtlich, 
die beabsichtigte V erdunnung der Schlagw etter auf
0,5 pC t.; es gelang dieselbe trotz der crhebliclien M elir- 
zufUhrung frischcr W ctte r nur bis zu dem V erdiiim ungs- 
grad von 0,63 pCt. D er G rund hierfUr liegt in der 
stnrken, in dcm Mafse n ich t vorhergesehenen Zunahm e 
der absoluten  M cngc von Schlagw ettern, welche sich 
von 24 ,6  cbm pro M inutę bis au f das H ochstquantum  
von 48,1 cbm im A ugust 1895 verm elirten. D iese 
starken M ehrzullusse braehtcn die um fassenden Aus- 
und Y orrichtungsarbciten  in den flachgelagcrtcn Flotz- 
partieen  der F lotzc 13, 1 6 , 1 7  au f der 9. und 10. Tief- 
bausohle.

D ie stufenw eise Entw ickclung der gegenw artigen 
B cw ctterungscinrichtungen au f I lib e rn ia  w ird durch die 
Ergebnisse der periodischen W cttcrm essungen, welche 
bis in  die Z eit von 1891 zuriickgehen, und durch eine 
R cihe zum  Zwecke des besonderen S tudium s derselben 
ausgcfiihrter M essungen, V ersuchc und Analysen 
dcutlich veranschaulicht. D ieselben sind hierunter 
zusam m engcfafst:
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U n t e r i r d i s c h e r  Y e n t i l a t o r .
1. Mai 11 1891 - - - 60 1 - | — | 2454 i 24,6 ! i,o i 11,90 1 ~

Ne u e r Y e n t i 1 a t o r i n B e t r i e b s e i t  i. Cu n i  1893.
2 August 11 1893 60 120 — 60' 97,8 0,613 3211 35 1,10 2,68 —
3. November 11 1893 85 170 — 112 195,6 0,570 6216 37 0,6 3,80 —
4. Februar s 1894 79 158 — 100 169,2 0,59 5890 33 0,57 3,81 —
5. Mai 7 1894 79 158 — 94 169,2 0,53 6068 36 0,60 4,05 —
6. August 9 1894 79 158 — 90 169,2 0,53 5912 41 0,70 4,03 —
7. November 5 1894 76 152 203 80 162 0,51 5930 — — 4,29 0,51
8. n 20 1894 75 150 — 78 152,4 0,51 6008 42 0,69 4,40 —
9. Februar 4 1895 76 152 — 64 156 0,40 624S 41,2 0,66 5,05 —

10. Mai 0 1895 71 142 -— 5S 135,6 0,42 5979 41,8 0,70 5,08 —
11. August 22 1895 67 134 — 60 121,2 0,49 5350 48,1 0,90 4,47 —
12. November 9 1895 75 150 70 152,4 0,45 6016 43,9 0,73 4,65 —
13. Februar 3 1896 69 138 — 48 129,0 0,371 6038 38 0,63 5,64) —
14. f) 17 1896 70 140 181,1 45 133,2 0,34 6245 — — 6,02 5,79 0,34
15. » 17 1896 75 150 213,7 56 152,4 0,37 6622 — — 5,72) 0,39
16 Miirz 7 1S96 80 160 209,36 125 173,8 0,72 6238 — — 3,61**) 0,82

*) worin <S == spezifisches 
**) Die Grubenweite von 

Yentilators erreicht
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Gewicht der Luft, u =  Tangentialgeschwindigkeit.
3,61 qni wurde durch Aufrichten einer dunnen Wand von 3,2 qm Querschnitt im S a u g k a n a l  des
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D er Z ustand der E inrichtungen in der Zeit des 
Betriebes des unterirdischen V cntilators bis zum 1. Ju n i 
1893 w ird durch die Zahlenreihe in der laui'. Nr. 1 
der M essungen dargestcllt.

Bei dem Y ersuche 16 w urde durch A ufrichten einer 
diinnen W and eine der geplanten ;iquivalenten Ausflufe- 
offnung von 3,2 qm nahekom m ende G rubenw eite von
3,61 qm kiinstlich lie rgcste llt; die R esultate stellen daher 
anniihernd dic projektmiifsigon Zahlenverhiiltnisse vor.

D ie Y ersuche lauf. N rn. 7, 14 und 15 sind in die 
pcriodischen M essungen eingeschaltet und ebenso wie 
Versuch lauf. Nr. 16 im erw citerten Umfange aus- 
gefiihrt; sie enthalten auch die Feststellungen der in- 
dizierten Pfcrdekriifte und gestatten  eine Berechnung 
des erzielten m echanischen ElTekts.

D ie Z usannnenstellung der R esultate fiihrt an der 
Iland  der Entw ickelung des Fortschreitcns der Gruben
weite zu folgender B eurteilung der wichtigeren Er- 
scheitiungen bei dem Y entilator-B etricbe im einzelnen: 

Die aquivalcnte Oellnung, w elche zur Zeit des Be
triebes des unterird ischen Y entilators 1,90 qm betrug 
hatte bei Inbetriebnalim e des neuen oberirdischen 
Y entilators den W ert von 2 ,68  qm. D ieser letztere 
W ert ist stufenweise m it den E rw eitcrungsarbeiten in 
der Grube au f 5 ,79 qm (D urchschnitt der Messungen
13, 14, 15) gewachsen. Im  einzelnen war dic Er- 
weiterung der iiquivalenten Oeffnung von 2,68 auf
3,80 qm (lauf. Nr. 2 — 4 ) Folgę des D urchschlages des 
W ettersohlenquerschlags der 9. T iefbausohle m it den 
Fliitzen 13 und  16 der flach gelagerten  Partie,

die Erw eiterung yon 3,8 au f 4 ,3  qrn (lauf. Nr. 5 
bis 8) Folgę des D urchschlagigw erdens von Scliacht III 
mit dem W etterquersch lag  der 10. Sohle,

die Erw eiterung von 4,3 au f  5 ,79 qm (laufd. Nr. 8 
bis 14) Folgę der E inrichtung des H auptqucrschlags der
8. Sohle ais W etterquerschlag fiir das Nordfeld.

Mit der Z unahm e der G rubenw eite yollzog sich die 
Vermelirung der W etterm cngen in einem so beschleunigten 
Tempo, dafe bereits am  11. Nov. 1893 (lauf. Nr. 3) 
das auch heute un ter norm alen V erhaltn issi;n  die Grube 
durchziehende W etterquan tum  yon 6216 cbm erreicht 
war. D er V ersuch vom 17. F ebr. 1896 (lauf. Nr. 15) 
zeigt, dafs auch dieses Q uantum  bei E rhohung der Touren- 
zahl des Ventilators noch au f das voraussichtlicheM axim um  
von 6622 cbm pro M inutę gesteigert werden konnte.

Bei der anniihernden S tetigkcit des W ertes des 
durchziehenden W etterquantum s einerseits und dem fort- 
schreitenden W achsen des W ertes der aquivalenten Aus- 
flufeoffnung mulśte nach dem Gesetz

V  =  /i a V ^ 2 g h  
(worin ii —  Ausflufs-Coeffizient.)

d ie  G rijfse h  =  2  g /i 1 a 2 u m o ek e h r tc n  V e rh a ltn is  zum

Quadrat der aquivalenten AusflufeofTnung laufend ab- 
nehmen.

Die Spalte 8 der erreichten D epressionen giebt hier- 
fur den Nachweis: die D epression ging vom 12. Nov-

1893 (lfd. Nr. 3) bis zum 17. Febr. 1896 (lfd. Nr. 14) 
yon 112 mm W assersiiule au f 45 mm W assersaule zuriick.

M it dem A bnehm en der D epression w urde aber die 
H erabm inderung der Tourenzahl des V entilators zuliissig; 
dieselbe ging von 170 au f 140 (laufende Nr. 3 — 14) 
zuriick. Ilie rn iit ging dann Ilan d  in I lan d  bei stetig 
bleibender Leistung eine E rsparung m aschineller K raft, 
welche lediglich ais V erdienst der E rw eiterung der 
G rube anzusehen ist. W ahrend nach Mafsgabe des 
Y ersuchs laufende Nr. 16 zum D urchfiihrcn eines W etter- 
quantum s yon 6238 cbm durch die 3,61 qm weite 
G rube ein Aufw and yon 209 ,36  indizierten Pferde- 
kriiften erforderlich w ar, ist es nun laufend moglich, 
dieselbe Leistung bei der au f 5,6 qm erweiterten Grube 
m it 181,1 indizierten P ferdekraften zu erzielen. Die 
E rw eiterung der G rube gestattet dem nach eine laufende 
E rsparung  von 28 ,26  indizierten Pferdekraften.

D er hervorragenden L eistungslahigkcit der Be- 
w etterungseinrichtungen steh t hiernach auch eine in 
okonomischer B eziehung beachtcnsw ertc A rbeit zur Seite.

Beziiglich der von dem Y cntilalor erreichten 
m echanischen N utzleistung fiihren die wenigen, aber aus- 
reichendcn Beobachtungen zu einem interessanten und 
praktisch wieli ligen Ergebnis.

Nach Mafsgabe des Versuchs laufende Nr. 16 be
trug die m echanische N utzleistung fiir die aquivalente 
Oeffnung yon 3,61 qm 82 pC t.; dieser sehr bcachtens- 
w erte und  kaum  zu iibertreffende Effekt sank bei den 
E rhebungen laufende Nr. 14 au f 34 pCt. herab. D er 
sich in diesen Zahlen  ausdriickende K raftverlust von 
48 pCt. N utzleistung ist Folgę davon, dafs die aquivalente 
Grubenoffnung m it ihrem Anwachsen bis zu 5,6 qm in 
ein zunehm endes M ifeyerhaltnis zu der D urchgangs- 
offnung des V entilators getreten ist. F iir die geplante 
G rube von 3 ,16  qm w ar die freie Austrittsoffnung im 
Y entilator vom K onstruk teu r au f 5 ,8  qm bemessen 
w orden; fiir die 5 ,6 qm weite G rube ist dem nach dieser 
Q uerschnitt etw a um 4 ,4  qm zu eng. D ie aus der 
w eiten G rube in  F iille zustrom ende L uft erzeugte beim 
D urchgang durch dic enge Oeffnung im V entilator 
R eibungen von der Bedeutung, dafs sic die N utzleistung 
auf das em pfindlichste herabdriicken. E in gleich- 
konstru ierter Y entilator, w elcher eine der aquivalenten 
Ausflulsoffnung yon 5,6 qm angepalśte D urchgangs- 
O effnung, m ithin im norm alen Betriebc auch eine 
m echanische N utzleistung von 82  pCt. besitzt, wiirde 
die A usłorderung des die G rube durchziehenden W etter- 
quantum s von rund  6200 cbm W etter m it einem K raft- 
aufw and von 75 P ferdekraften besorgen. D ie Erw eiterung 
der G rube von 3,16 qm au f 5,6 w iirde dann den D ienst 
einer laufenden K raftersparnis von 209 ,36  — 75 =  134,36 
P ferdekraften  zu leisten im stande sein. D ie E rsetzung 
des yorhandenen V entilators durch einen den veranderten  
V erhiiltnissen angepafsten V entilator desselben System s 
w iirde in kurzer Z eit durch die E rsparnisse an m aschineller 
K ra ft rentabel gem acht sein.
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Der m anom etrisehe Effekt des au f llib e rn ia  bctriebcncn 
G cisler-Y entilators liat seinen hochsten W ert von 0 ,72  
bei der G rubenw cite von 3,61 qm Qanf. Nr. 16 ); 
fiir diese G rubenw eite is t <lie Leistung eine selir be- 
achtęnsw erte; das Ilerabsinken  desselben auf 0 ,34  in 
B cobachtung Nr. 14 vollziebt sieli parallel m it dcm 
Sinken der m cchanischen N utzleistung und ist im  
wescntliehen in dcnselben ursaehlichen Y crhiiltnlssen, 
dcm zunehm endcn M ifsverhaltnis der G rubenw eite zu r 
'Durebgangsoffnung des V cntilators begriindet.

A uf Ta ful *2 sind dic Ergcbnisse der vorbezeiclineten 
14 M essungen (lauf. Nr. 2 — 15) nacli vorgenom m ener 
Zuriiekfiilirung auf 160 .Um drehurigen des Y entilalors 
iti 3 verschiedcncu Zusam m enstellungen aufgetragen und 
in je d er dic laufendc Nr. der B cobachtung binzugefiigt.

D ic Scbnittpunkte, welche sich ergeben aus den 
Q uadraten der V olum e ais Abscisscn, m it denD epressionen 
ais Ordinatcn bilden die G ruppe I ;  die der Ocffnungen 
ais A bscisscn m it den Depressionen ais Ordinatcn die 
G ruppe I I ;  und  die Sclinittpunkte der Oeffnungen ais 
Abscisscn m it den V olum cn ais Ordinatcn die Gruppe III.

D ie Punkte der G ruppe I  sollten der Murgucschen 
H erlcitung gemafs au f einer geraden L inie liegen, deren 
L age durch die Glcichurig

i =  u Ji !  _  * y ł  _  
g 0,6 5 » . 2 .  g o 2

(w orin k  =  m anom etrischer W irkm igsgrad,
J  =  speziflsches G ew icht <ler Luft., 
u =  Tangentialgesc-hw indigkeit. 
g .== A cceleration der Schwere, 
o =  Durr.bgaiigsolfnung des V cntilators.)

bestim m t ist. D ic Zcicbnung erwcist, dafs die Vcr-
bindungslinie der G ruppe I  eine gerade nicht ist, dafs in-

B c o b a c b t u n g  d e r  W e t t e r g e s c h  w i n d i g k e i t c
in F l i i t z  13 d e r  0. u n d  10.

dessen eine annahernde G ruppierting der P unk te  —  vom  
P unk te  2 abgeśehen — in diesem Sinne stattfindet, so- 
dafs dic cingczeiclinotc G erade im m erhin annahernd  als- 
ricbtig  angesehen ■werden kann.

Eine Bercchnung der K onstanten der G leiehung von 
k und V ist, w a s . kaura hervorgchoben zu  werden 
braucht, nach den Yorliegenden M efsresultaten n ic h t 
m oglich; es Y crliindern dies offenbar die M essungsfehler, 
welche bei der A usfuhrung der Versue.he bei teils ruhender, 
tcils geliender Forderung m it den im praktischen G ruben- 
betrieb zu Gebote stchendon Iliilfskraften und I-Iiilfs- 
m ittcln unverm cidlich sind.

D ie K urven der G ruppen I I  und I I I  bringen trotz 
der Abweichungcn im einzelnen die bekannten vom 
M urguc aufgestellten Gcsctze, nach w clchen Y olum  und 
Depression von der aquivalenten Ausflufsoilnung ab- 
liangen, dcutlich zum  Ausdruck.

Ncben der grofsen Leistungsfiihigkeit beziiglich der 
W ctterversorgung und Y erdiinnung der G rubengasc be- 
sitzeu die Bew ctterungscinriclitungen au f llib e rn ia  den 
fiir gefahrliehc Scblagwcttergrubcn n ich t boeh genug zu 
Yeransclilagendcn V orte il, dafs dic D epression eine 
sehr geringe und  dam it dic W ettergeschw indigkeiten dic 
denkbar niedrigsten sind. Es ist ein un ter Fachgenossen 
Yerbreiteter Irr tu m , dafs die neuzeitig  w eitgetriebene 
B ew ctterung der G ruben wegen der D urchschlaggefahr 
der Lam pcn und der B ildung feinen explosiven K oblcn- 
staubes grofsc Gefahrcn fiir die G rube allgem ein in 
sich schliefst; es mag dies auch fiir F alle  m it łioch- 
getriebener Depression in engen G ruben zum  Teil ricbtig 
sein; fiir die B ew ctterung auf llib e rn ia  ist diese Ansicht 
hinfiillig.

n u n d  T c m p e r a t u r e n  d e s  W e t t e r s t r o m e s  
S o h l e  Y on  200 z u  200 m.

Monat
ł—* Strom- Tcmperatui

und Datum
Sohle und F15tz

>3

Ort der Beobacbtting. gesi-liwin- 
digkeit pro 
Sekundę in

Grad
Celsius

Benierkungen.

27. Februar 9. Sohle, Flotz 13 I I. Grundstreoke iistlicli des IIauptquerschliges 2,58 n ' / 2 Die Temperatur uber Tage
a n n 2 „ 200 m óftl. des Haiiptąuersctil. 2,53 12 betrug bei Beginn der Be-
n n V 3 » 400 „ „ „ ,, 2.60 12V2 obaclituiigeli 1®, beiScblufs
V » n 4 ” ®oo „  „  „  „ 1.22 13*/* derselben 5® C.
}) » 5 h •> 800 ,  „ O o U '/»n » v 6 Strecke Nr. 3 11. osttiche Abteilung 1,15 1TV2
a n ff 7 » » 5 „ „ 0,60 20%
» t! ii 8 u II 9 „ n 0,90 22V2

23* V 11 9 Wetterquerschlag I.—U l. Stuck 1,06
V » !) 10 Wetterstrecke im lit. Stiick 2,75 2IVs
ii J? » l i ” •> i i

2,15 203/ 4
ii a n 12 JJ i) „

II. Grundstrecke westlich desHiiuptąuerschlages
4,05 19'/2

ii a  a 13 2,03 12
ii ii v 14 n 200 ni westl. d. Hauptquersclil. 1.80 13
f) n  fi 15 Strecke Nr 3 II. westlicbe Abteilung 0,68 163/4
» » a 16 Wetterstrecke im II. Stuck 1,43 17‘/2

28. Februar 10. Sohle, Klot/. 13
17
18 HI. Oestliche Bremśśohle

1,85
0.85

1»V*
14 Die Temperatur iiber Tage-

' " n  - n  n 19 I. Teilstrecke ostlich 0,80 18 b e tru g  bei Beginn der Be-
n v  n 20 III. ii 1,15 21 Vs obacbtungen 3®i beiSchlufs-

a  n 21 Wetteraufhauen 1,28 22 derselben 7 1/2° C.
» ff a 22 Wetterąuerschlag 2,28 22
ff ff ) i 73 IV. \Yestliche Bremssohle 1,40 14
*j »  n 24 n  ii 1,03 17

V V 25 Ort Nr. 2 0,96 191/ ,
.-j »  a 26 Wetterstrecke 1,20 22 »/*
fi ff a 27 n 1,31 22
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In der A ulstellung liierunter sind die Geschwindig- 
koiicn der W ette r in den vcrschiedenen Banen an iinmcr 
200 ni von einander liegenden P unk ten  vom einziehenden 
-zum auszichcnden Strom e fortschreitend zur D arstellung 
gebraeht; dic Zahlen bediirfen keiner w eiteren Erklarung.

Ein w eiterer, den grorsen M engen durchziehcnder 
W etter zuzuschreibender V orteil liegt in der Abkiihlung 
und F rischhaltung der W etter, ein U m stand, der fiir 
den Arbeitseffckt von der grofsten B edeutung ist. In  
der obigen Zusainm enstellung sind di« au f Ilibernia 
Yorkommenden Tem peraturen , an denselben Punkten, an 
w elchen die G eschw indigkeit gemessen ist, eingetragen; 
d ie  Ilochsttem pcratur ste lit sich danach auf 21,5 0 C. 
in den B auen, 22 ,5  0 in der W ette rs trecke; im Ver- 
haltnis zu der eireichten  Tiefe von 610 m in der
10. T iefbausohle sind die T em peraturen  niedrig.

W enn bei dem schncllen Fortschreiten der Baue in 
dic Teufc im R uhrkohlen-B ergbau  Besorgnis wegen hin- 
rcichcnder B ew etterung und K iih lhaltung  der Gruben 
bei Tcufen von 8 0 0 — 1000 m geaufsert werden, so zeigt 
das Beispicl der Bew etterung au f Ilibern ia , wic man auch 
hier durch die W etterfrage n icht aufgchalten w erden wird. 
A llerdings w erden zur E rziclung w eiter G ruben kiirzcrc 
W ctterw ege ais zur Zeit iiblich und daher die Anlage 
von W etterschachten  in vcrm ehrter Zahl erfordcrlich 
werden.

Eine fiir die G rubengasentw ickelung au f Ilibernia 
bem erkenswerte T hatsache ist, dafs dic Zeche wegen 
des geringen Feldesum fangs bei Ycrhaltnismafsig hoher 
Produktion den N achbarzechen voraus schnell in dic 
Tiefe von 600 m gelangt ist und m it ihren Grubenbauen 
gewissermafsen ein grofses A bteufen bildet, in welches 
die an den M arkscheidcn blofsgelegten Flotze der 
Nachbarzechen abzugasen dic G elegcnheit haben.

Der Gefahr des E in tretens dieser Gase in die Gruben- 
baue wird auf Ilibern ia  dam it zu begegnen versucht, 
dafs an der M arkschcide cinc schwebende Streckc auf- 
gehauen und unterhalten w ird, welchc in dem durch- 
ziehenden W etterstroin die aus dem  Stofse austretenden 
Grubengasc aufnim m t und in dic W etterstrecke abfiihrt, 
ohne dafs sie die Baue beriihren. W ie schnell eine 
Anrcicherung des Gases in diesem  G renzaufhauen statt- 
findet, zeigen W etterbeobachtungen vom 10. Februar 
d- J., -welche e rg e b en , dafs beim Durchziehen von 
100 cbm frischer W ette r in der I lo h e  des Ortes 
4 =  0,90 pCt. Kohlenwasserstoff, in Hohe des Ortes 6,
d. i. 20 m dariiber, bereits 1,46 pCt. fcstgestellt wurden.

W as bei den vorhandenen Bewetterungseinrichtungen 
aul Hibernia die Sicherheit der Grubenbaue gegen 
S c h lag w e tte rg e fah r  b e triff t, so ist nach d e n  Resultaten 
der Messung Nr. 18 vom 8. F eb ruar 1896 und aus 
weiteren B e o b a c h tu n g e n , w e lc h e  ergeben, dafs die I la u p t-  
Ausstromung der Schlagw etter durch die Aus- und 
^  o rr ic h tu n g sa rb e ite n  der G rube z u g e f i ih r t  w e rd en , Grund 
J'ir dic Annahme, dafs, nachdcm  die Aus- und Vor-

richtungsarbeiten au f der 9. und 10. Sobie in den 
pcblagw ettergefahrlichcn llachgelagerten P artieen  der 
F lotze 18, 16, 17 nahozu beendet sind, der H oliepunkt 
m it 48,1 cbm pro M inutę iiberschritten ist, und die 
G rube in Ilin s ich t aufSchlagw etterentw ickclunggiinstigcren 
V erhaltnissen entgegengeht.

Zur Zeit kommen bei einer V erdiinnung der W ette r 
im  ausziehenden Stronic auf 0 ,63  pCt. in einzelnen 
Teilstrom en noch iiber 1 pCt. Schlagw etter vor; es sind 
deshalb trotz griifster A ufm erksam kcit lokale Explosioncn 
nicht ausgeschlossen; die sonstigen S icherhcitsm afsnalim cn, 
vor allem dic fiir das ganzc G rubengebaude in allen 
E inzclheiten durchgcluhrte Bcriesclung durch ein w eit- 
verzw eigtcs Rohrsystcm ,*) die E inschriinkung der Schicfe- 
arbcit in  den gcfahrlichen F lotzen au f das N ebengestein, 
verein igcn  sich zur H crstellung eines Zustandes, w elcher 
eine E inzelexplosion zu lokalisiercn und eine M assen- 
Explosion nach m enschlicher Y oraussicht zu verhindern  
gceignet crschcint.**)

Die au f den schlagw ettergefahrlichen Flotzen der 
Zeche H ibernia angcw andte A bbaum ethode trag t der 
starken Schlagw etterfuhrung und der E igenart der E n t-  
w icklung der Gase (cfr. Teil n  A dieser A rbeit) vor- 
zugsweise Rechnung.

D ie G rund-, Parallel- und M ittelstrecken w erden ais 
Entgasungsorter b is an dic Fcldcsgrenze vorgetrieben. 
An der letzteren w ird cin schw’cbendes O rt b is zur 
W etterstreke aufgehauen und sodami unter A ulrecht- 
crhaltung des letzteren zum Zweckc der unschadlichen 
A bfuhrung der aus dcm N achbarfclde zustrom enden 
Gase der R iickw artsbau begonnen.

Dic Damp fturbine ron Be Laral.
V on A. v o n  I l i e r l n g ,

Reg.-Iiaumeister und Dozent n. d. Kul. Techn. Hoclischule 7.u Aaclien.
W olil wenigc Erfindungen der N cuzeit haben bo 

allgem eines In teresse crregl, n icht nur in den Kreisen 
der P rak tiker, sondern auch bei den Theorctikern, wie 
die D e  L a v a l s e l i e  Danipfturbine. E rstcres ist erklar- 
licli durch den crstaunlich giinstigen W irkungsgrad und 
geringen D am pfverbrauęh, den dieser Motor aufzuweisen 
hat und der wohl von kcinem anderen M otor ro n  glcicher 
Grofee, glcicher L eistung  und glcichcm  G ew icht b isher 
erreicht worden ist, letzteres aus den aufserordentlich 
in teressanten Problem cn, welche die, mit 400  — 500 
T ouren in der S e k u n d e  sich bewegende T urb inę fur 
die theoretisch-m echanischen U ntersuchungcn bietet.

W enn nun auch bereits vieie Vcr6flentlichungcn iiber 
die D e L a v a l s c h e  Turbino erschienen sind, so mtichte 
W rfasse r  heu te dem Leserkreis dieser Zeitschrift noch-

Kaltheuner, ZHtschrlft fur das Berg-, Ilutten- und Salinen- 
wesen Band XXXXłII, Jahrgang 1895, S. 317 ff.

**) Mitteilnngen iiber einfge der bemerkenswertesten Kiplosionen 
beim Preufslschen Steinkohlenbcrgbiu lin Jahre 1894, Zeitschrift 
fur Berg-t Hutteu- und Satinenwe3en Band XXXXIIi, Jalirg. 1895 
S. 309 ff.
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m als im  Zusam m enhang eine kurze Entw iekelung der 
Theorie dieses Motors geben und sodann auf dic Be- 
w egungscrseheinungen der ,  wohl den interessantesten 
Teil des ganzen Motors bildenden Turbincnw cllc kurz 
eingelien, welche zuerst von F d p p l 1) un ter A nw endung 
der V ektorenthcorie entw ickelt w urde, deren P rinzipien 
indessen dem deutselien teelm ischen P ublikum  meistens 
unbekannt sind, w ahrend eine von S t e v a r t 2)  gegebene 
Theorie, welche sieli nur der einfachen Iliilfsm ittel der 
hoheren M athem atjk bedient, zu denselben R esulta ten  
wic dic Theorie von Foppl fiihrt, au f wclelie am Schlusse 
kurz hingewiesen w erden soli.
1. D ie  W i r k u n g s w e i s e  d e s  D a m p f c s  u n d  d i e  
B e r e c h n u n g  d e r  L e i s t u n g  d e r  D a m p f t u r b i n e  

v o n  D e  L a v a l .
Bei der D e  L a v a ls e h c n  T urbinę stronit der Dam pl 

durch eine oder m chrerc am Ende der D am pf leitung 
befindliche, konisch sich erw eiternde Diiscn in das 
Turbinenrad ein. In der kurzeń konischen Diise findet

Fig. 1.
verlafst der D am pf das Rad imm er m it einer bestimmten 
Geschwindigkeit v ', sodafs die wirklich an das Rad ab-
gpgebcne A rbeit nur

G  v 2 -  v ' 2 
A , = ~ ----- j ------  ist.

Es ist klar, dafs Aj um so grofser ist, je  kleiner v ' 
ist. Es soli mm zunachst untersucht werden, wann 
seinen klcinsten W ert erreicht. Zu diesem Zweck ist

•) CiTillngenieur 1895, Heft IY, Lelpzig.
>) Rerne d. min. 1896, Nr. 2, S. 141.

es erfordcrlich, zuvor die K onstruktion und W irkungs- 
weise der T urb inę kurz zu besprechcn.

D ieselbe ist in den F iguren 1. und  2. im Liingsschnitt 
und Grundrifs, in Fig. 3. in aufserer A nsicht abgebildet, 
w ahrend die F iguren 4. und 5. die Schaufeln und das 
Turb inenrad  darstellcn.

W ie aus F ig. 1. zu  ersehen, stronit der D am pf aus 
der D am pfleitung durch das R egulierventil C in einen, 
vor dem  T urb inenrad  liegenden, ringform igen K anał D, 
an w elchen die D iisen angeschlossen sind. Dicselben

nun eine Expansion des D am ples vom L eitungsdruck  
au f Atmospharcndiruck oder, falls m it K ondensation ge- 
arbeitet wird, au f den K ondensatordruck statt. D ic im  
D am pf enthąltenc Spannung verringert sich somit, 
w ahrend gleichzeitig die G eschw indigkeit des Dam pfes 
vcrgrofsert w ird, d. h. es findet eine U m w andlung d e r  
potentiellen Energie in k inetische Energie statt. B e- 
zeichnet nun v diese Endgeschw indigkeit oder Ausflufe- 
gescbw indigkeit aus der Diise, und w iirde in der T urbinę 
die ganze kinetische Energie des D am pfes nu tzbar gem achtr 
sodafs letzterer m it der Geschwindigkeit N uli das Rad 
verliefse, so wiirc die ganze, der A bgabe an lebendiger K raft 
von Seiten des D am ples an das R ad entspreehende A rb e it

G v2 
° ~  g ‘ 2 ’

wenn G das in der Sekundę aus der D iise ausstriim ende 
D am pfgewicht in kg und g =  9,81 Yn die Aceeleration 
der Schwere bezcichnet.

In  W irk lichkeit ist dieser Fali unm oglich, y ie lm ehr
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und der Richtung des aus der D iisc ausstromenden 
Dampfes, /? den "Winkę! der Schaufel m it der Stirn- 
flache, x den W inkel zwischen der Stirnfliiche und der

R ichtung des m it der G cschw indigkeit v ' aus dem 
R ad ausstrom enden Dampfes, so gelten folgende Be- 
ziehunpren.

lassen den D am pf gegen die Stirnfliiche des Radcs 
stromen, sodafs derselbe an der, dem K anał D  zu- 
gekehrten F lachę des Radcs (nahe der P eripherie) cin- 
strom t und an der entgegengesetzten F lachę austritt.

D ie Sclmufeln sind schwacli gekrum m t und, w ie aus 
F ig. 4 ersiclitlich, an den Stirnflachen zugcscharft, 
sodafs der zustrom ende D am pf gleichsam  in einzelne 
Strcifen durchschnitten  wird. Sam tliche Schaufeln a

sind durch zwei au f der W elle sitzendc starkę Scheiben 
.susam m engehalten (F ig . 5), welche ihrerseits durch eine 
M utter fest gegeneinander gedriiekt werden.

In  F ig. 6 ist eine Schaufel in der A nsicht schem atisch 
dargestellt und soli an der I la n d  dieser F igu r die E r- 
m ittclung yon v ' yorgenom m en werden. E s sei Vj die

Fig.

Um fangsgeschwindigkeit des Turbinenrades, v2 die Ge- 
schwindigkcit des Dam pfes re la tiv  zu  den Schaufeln, 
dereń A enderung bei der aufserordentlicli kurzeń Zeit, 
wahrend welcher der D am pf das R ad durchstrom t, ycr-

3.

ńachlassig t w erden kann, sodafs v2 sowohl fiir  den E in- 
tritt wic fiir den A u stritt konstant angenommen werden 
soli. B ezeichnet noch

a den W inkel zwischen der Stirnilache des R ades
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F u r den E in  t r i t t  ist
1) Vj =  v  . cos «  —  v2 . cos 18 und
2)  v2 . sin /? =  v . sin «,

fiir den A u s t r i t t
3)  V) =  v'  cos x +  v2 . cos /? und
4)  v'  . sin x =  v2 . sin /?.

A us den G leichungen 2 ) und 4 ) folgt zuniichst
sin «

V  . sin x =  v . sin a , , v' : V .
sin x

und dąraus sofort, dafs v ' ani kleinstcn ist, wenn sin x 
am grofsten odcr x =  90° ist, in welcliem Falle

v'
v  . sin a odcr — =  sin « ist. 

v
\

folgenderm afsen:
„<2

Es is t  Y] =  1 = --------5---- = 1 --------- =  1 -  sin 2«,
A0 v 2

d. h. dic A usnutzung des Dampfes in der Turbinę ist
n u r  abhangig vom W inkel a, unter welcliem die Diise
gegen die Stirnfliichc des Rades gencigt ist. Dersclbe
wiire fiir a  =  0 am grofsten, welcher F ali ja  nicht mog-
licli ist, da dann der D am pf nicht in das Rad, sondern
parallcl zur Stirnfliichc an dcmselben vorbeistromen
wiirde. F iir yerschiedene W erte von « ergeben sich
folgende W irkungsgrade:

a =  0 10 20 30 40 45°
7] =  1,0 0 ,970 0 ,883 0 ,750  0 ,587 0,500

Zur Borechnung von v t , v2 und /? dienen ebenfalls
die obigen Gleichungen.

Aus Gl. 1) und  3) folgt *■ 
v.( == v . cos a — v2 . cos /? und

=  v2 . cos /?, weil fiir x =  90° cos x  =  0 ist,

v
2 v< =  v . cos «. Vi cos a.

daher:

n =  v . cos «, V, — 2

F erner ergiebt sich durch Subtraktion  von Gl. 1)- 
und Gl. 3)

v . cos «  — 2 . v2 . cos (S. Ferner ist nach Gl. 2) 
v . sin a =  v2 . sin /?, m ithin

tg a — jr .  tg /?, oder tg  /? =  2 . tg «. N un ist

tg /5 2 tgrav ; sin «  . « __
' 2 ~~ sin /? ’ Sm/  ] /  l +  tg 2/3 y  1 +  4 tg 2« 
also

v2
. sin a . l /  l  +  4 tg  2 =  v ] /  i  +  3 sin 2a~

2 . tg  a 2
F iir « =  20°, w elcher W e rt m eistens angewandt

wird, ist /9 =  36°, rj — 0 ,883, v f • cos « =  0,4 t .v,

v2 =  0 ,5825  v, v ' =  v . sin a =  0 ,342  . v.
Z ur Bercclm ung der c(Tektiven L eistung  in PS. dienen 

folgende G leichungen.
Is t G das in einer Sekundę durch das R ad stromende 

D am pfgew icht in kg, so ist dic disponible A rbeit oder 
D am pfarbeit in m kg/sek.

..'2 n
A, =

G v2 — v "  G V*
^ g P ’ 2'

g 2 ~F iir a =  20° und rj — 0 ,8 8 3  ist, w enn Q die stiind- 
lichc Dam pfm enge in kg bezeichnet (Q =  3600 . G). 

0 ,883  . Q . v2
N  =■ und fiir einen

2 .  9,81 . 3600  . 75 
m aschinellen W irkungsgrad  =  0 .60  

0 ,6  . 0 ,883  . Q . v 2 Q . v3
0 2 . 9 , 8 1 . 3 6 0 0 . 7 5  10* ‘

F iir je  1 kg stiindlieher D am pfm enge ist dann*

AT _  V2
~  W
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F iir T urbinen m it K ondensation (p c =  0,1 A tm .) ist
2 v 2

diese A rbeit nabezu  doppelt so grofs, aJso N0 =  — 7.

H ieraus bereebnet sieb uingekehrt die stiindliche Dainpf- 
m enge fiir 1 eff. P S . zu 

10^
D ( =  — rr— bei Auspufi in freie L u ft und

Do

v2
107
2,v2

bei K ondensation (p c o o  0,1 Atm.).

Da bei einem D am pfdruck von z. ii. 8 Atm. 
v  o o  800  m ist, so folgt 

10T
D, — ggQ2 =  15,6 kg und bei K ondensation

D2 =  =  7,8 kg fiir 1 effekt. PS.

Ilie rau s folgt, dafs der D a m p f v e r b r a u c b  u n a b -  
b a n g i g  v o n  d e r  L e i s t u n g  o d e r  Gr i i f s c  d e r  M a- 
sc.ii in  c , sondern nur eine Funktion der A u s s t r o m u n g s -  
g c s c h w i n d i g k e i t  d e s  D a n i p f e s  aus der Diise ist.

Die letzterc bereebnet sieli nacli Z e u n e r 3) zu

v =  /  2g
k

■ Pi • v ik —  1

w o rin p, den inneren, absoluten D am pfdruck im kg/qm 
also yor der Diise, p2 den E nddruck  der Expansion in 
der D iise ebenfalls in kg/qni (1 Atm.  bei Auspuff, Kon- 
densatorspannung bei K ondensation), k  =  1,135 den Ex- 
ponenten fiir trockenen, gesiittigtcn W asserdam pf, n =  1,121 
den Ausflufscxponentcn und v ( das spez. Volumen von 
1 kg D am pf Yom D ruckc p ( in cbm bedeutet.

Nacli dieser G leicbung sind die in der folgenden 
Tabelle, F ig . 7, cnthaltenen W erte der Gesclnvindigkeiten

Alce = 0,1 iii

Fig. 7.

y  fiir D r i i c k e  v o n  3  — 13  A t m  u n d  G eg en d r i ick e  von 
0 4  —  l A tm .  b e r e e b n e t ,  w a h r e n d  n a c h  d e n  bereclineten 

W e r t e n  d i e  4  D i a g r a m m e  a u f g e z e i c h n e t  s in d ,  aus 

w e łeh e n  h e r v o rg e h t ,  da fs  m i t  z u n e h m e n d e m  D am p fd ru ck  
iiber  7 A tm .  d ie  A u s f lu f s g e s c h w in d ig k e i t  n u r  unver-  

h i i l tn ism afsig  w e n ig  z u n im m t .  S o  e n ts p r ic h t  be i  einem

3) Techn. Thermodynamik, U ipz ig  1887, Bd. 2, S. 162.

K ondensatordruck Von 0,1 Atm. einer Z unahm e des 
absoluten D am pfdruckes von 7 au f 13 Atm ., also 
um  nabezu das D oppelte, nur eine Vergrofserung der 
A usflufsgeschwindigkeit um  75 m /sek. oder nur etwa
7 pCt., woraus hervorgeht, dafs kein grofser Gewinn 
erzielt w ird , wenn m an die Turbinen m it hoheren 
absoluten D am pfdriicken ais ca. 7 — 8 A tm . betreibt.

W ie oben bereebnet war, ist die U m fangsgeschw indigkeit 
Vj =  0,47 y  oder etw a dic Iliilfto von v, w oraus folgt. 
dafs auch die U m drehungszahlen der T urb inę aufser- 
ordentlich grofse sind, Zahlen, w elche b isher niem als weder 
bei V entilatoren und H olzbearbeitungsm ascliinen noch 
irgend welclien anderen M aschinen erreicht worden sind.

So betragen d ieT ourcnzah len  fiir eine D am pfturbine von
PS. i. d. Min. i. d. Sek.

5 30 000 500
10 I
15 24 000 400

20
30 J 2 0  0 0 0 |  333

50 15 000 250
100 17 000 283

2. D ie  T u r b i n e n w e l l c .
Einer der inferessantesteu Teile der D e - L a Y a l s c h a n  

D ani])fturbine ist die elastische, aufserordentlich diinne 
Turbinenw ellc, w elchc das T urbinenrad trag t und an der 
einen Seite in einem festen, an der anderen, rechtcn 
Seite (F ig . 1) in einem bcwcglichen oder K ugel-Ł ager 
gelagert ist.

Infolge der Biegsam keit der W elle kann sich diesclbe 
bei zunchm ender Umdreliuiigszahl derartig  durehbiegen, 
dafs das ganze System sich um soinc freie Achse, welche 
durch den Schw crpunkt geht, be.wegt, wobei also die 
W elle  fortwiilirendc Schwingungen ausfiihrt.

Dafs bei den aufserordentlich grofsen T ourenzahlen 
selbst bei ganz geringen Excentrizitiiten des Schw er- 
punkt.es und  A nw endung starker W ellen die Centrifugal- 
kraft derartige W erte  annehm en wiirdc, dafs keine W elle 
diesclbe auszubaltcn  verm<ichte, beweist folgende kleine 
Berechnung.

Dit; C entrifugalkrąft bereebnet sich aus der bekannten 
G leicbung

C =  n i . (o1 . r  =  —  . 4 jt*'. n2 . r  =  P  . 4 n2 . r, 
g

worin P  das G cwicht des T urb inenrades und r den A b- 
stand des Schw crpunktcs von der D rehachse oder die 
Exccntrizit;it, (o die W inkelgeschw indigkeit und  n die 
Tourenzahl in  d e r  S e k u n d ę  bedeutet. F iir eine Scheibe 
von nu r 1 kg Gew'iclit, n =  500 und r  nur 1/ )0 mm 
w iirdc man schon eine Centrifugalkraft von

C = 1 . 4 .  j ^  ooq~" ~  k g  erhalten, w ahrend fiir

r  =  1 mm, w elcher W ert bei der A usfuhrting sehr leicht 
yorkom m en kann, da es aufserordentlich schwer ist, die



T urbinę so genau zu ccntrieren, dafs der Schw erpunkt 
genau in dic geom etrische A chse fallt, C =  1000  k g  wird.

E s ist ohne w eiteres klar, dafs so starken Centrifugal- 
kriiften eine so diinne W elle, wie sie die D ainpfturbine 
besitzt, n icht w iirde w iderstehen konnen, woraus hcrvor- 
geht, dafs diese K raft gar n icht auftritt, was wiederum  
nur m oglich ist, w enn r nahezu gleicli Nuli w ird, d. h. 
w enn sich das T urbinenrad nicht um seine m atericllc 
Achse, sondern um  den Schwerpunkt. bezw. um  die 
durch denselben gehende horizontale freie Achse dreht. 
D ic theorctische Untersuchung der Bewegiingsvorg;inge 
des T urbinenrades und der W elle ist mehrfach vor 
genom m en w orden , so von S o s n o  w s k y 1) ,  spater 
von F i i p p l 5)  und  un ter Zugrundelegung der Unter- 
Buchungen des letzteren G elehrten in neuester Zeit 
von Prof. S t e v a r t  in L iittich .6) Die A bleitung der 
H auptgleichungcn vollfiihrt F o p p l ,  w ie bereits in der 
E inleitung bem erkt w urde, unter Zuhiilfenahine der 
sogenannten Y ektorentheorie, welche sich indessen keiner 
allgem einen B ekanntschaft erfreut, wiihrend S t e v a r t  
un te r A nw endung der einfacheren M ethoden der hiihcren 
A nalysis zu denselben R esultaten, wie Fiippl gelangt. 
D ie Entw ickelungen S t e v a r t s  sind indessen nicht ganz 
einwandfrei (S. 153 Gl. 1 und 2, und S. 159 Gl. I  
und I I  a. a. O.), w eshalb es hier unterlassen werden 
soli, dic ganzen Entw ickelungen wiederzugeben, sondern 
nur die auch von F o p p l  gcfundencn Resultatc an- 
gcfiihrt werden sollen.

Bo.ide gelangen zu dcm Schlusse, dafs sich der 
Schw erpunkt des Turbinenrades au f einem Kreise bewcgt, 
dessen M ittelpunkt eine E llipse beschreibt, welche bei 
sehr grolser G eschw indigkeit in eine- Gerade iibergelit, 
wiihrend der K reis im m er kleiner und kleiner wird und 
sich in seinen M ittelpunkt zusanim enzieht. S t e v a r t  
unterscheidet 2 Grenzfalle, 1. eine sehr geringe und 2. 
eine nahezu unendlicli grofse Geschwindigkeit. In ersterem 
F alle beschreibt der Schw erpunkt einen K reis mit der 
E xccntrizitat ais Ilalbm esser um  die m aterielle Achse, 
im zwei ten findet dic vorbesprochene Bewegung statt. 
Zw ischen beiden Grcnzfallon liegt. der kritischc Zustand, 
wclcher der sogenannten k r i t i s c h e n  Geschwindigkeit 
entspricht.

Bei derselben wird der Ilalbm esser des K reises sowie 
die beiden Achsen der oben erw ahnten Ellipse unendlicli 
grofs, d. h. die W elle wird in diesem Moment um einen 
unendlicli grofsen B etrag durchgebogcn und miifste brechen, 
wenn nicht nach U cbcrschreitcn dieser Geschwindio--O
keiten die D urchbiegung sehr rasch wieder abnahme 
und sehr bald einen naliezu konstanten W crt erreichte. 
wobei das T urbinenrad um  den Schw erpunkt rotiert und 
dieser gleichzeitig cinc Iiin- und  hergehende Bewegung

ł ) Revuc industrielle 1894, S. 241 u folg.
s) Civiliiigenieur 1895, I l e f t  I V .

*) Rev. min. d. mines 1896, S. 141 folg. (Heft 2.)
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ausfiihrt. Da der Moment, wiihrend dessen die kritische 
G eschw indigkeit beim  A nlassen der T urbinę ein tritt, ein 
aufserordentlich kleiner sein, diese G eschw indigkeit und 
die derselben entsprechende C cntrifugalkraft also keine 
Zeit h a t ,  eine so starkę D urchbiegung der W elle 
zu b ew irk e n , dafs ihr Bruch erfo lg tc , aufserdem  
aber auch das Turbinenrad im Gehiiusc m om entan 
gefiihrt ist, so ha t diese kritische G eschw indigkeit fiir 
den Betrieb der T urbinę keine Gefahr. Bei V ersuchen, 
welche von einem Assistenten der M iinchener Technischen 
Ilochschule, H errn K l e i n ,  au f A nregung des Professors 
F o p p l  angestellt w urden, fand sich bei einem Gewichte 
der rotierenden Scheibe von 268 g, einer W ellenstarke 
von 2 ,2  mm, einer D urchbiegung derselben um  1 cm 
bei einer B elastung von 1.71 kg die kritische Ge
schwindigkeit zu 758 Tourcn in der M inutę oder 
12,63 T ouren in der Sekunde. Natiirlich mufste bei 
derselben eine Stiitzung der V ersuchsscheibe stattfinden, 
um ein Z erbreehen der W elle zu vcrh indern .

Z u erwiihnen ist noch, dafs der W ellendurchm esser 
der D e Lavalschen T urb inę bei einer Lcistung 
von 15 efl'. PS. an der diinnsten Stello 7 ,5 mm, sonst 9 mm, 

» 100 » » » » » » 25 „ „ 30 „
betriigt.

Ais einziger N achteil der D e  L a v a l s c h e n  Turbino 
diirften ihre aufserordentlich hohen T ourcnzahlen an- 
zusehen sein, welche ilirer V erw endung zum  dirokten 
A ntrieb von Transm issioncn oder A rbcitsm aschinen 
hinderlich im W ege stehen, da letzteres nur durcli 
m ehrfache U ebersetzungcn der grofsen T ourenzahlen in 
langsam erc moglich ist, w odurch w ieder der W irkungs- 
grad der M aschine betrachtlich  vcrkleinert w ird.

Besonders geeignet ist die T urb inę dagegen zum 
A ntrieb von D ynam oinaschinen und sonstigen M aschinen, 
w elche eine grofse Tourenzahl erfordern, w ie Centrifugal- 
pum pen, Y cntilatorcn, Centrifugen etc. D ie A usfiihrung 
derselben in D eutschland geschieht seitens der M aschinen- 
bauansta lt „ H u m b o l d t "  in K alk  bei Koln.

Bauausfiihrimg des Doi-tniuiid-Eins-Iumals t o i i i  

1. April 1895 bis 31. Miirz 1S5)6.
Ueber den Yorgenannt.cn G cgenstand bring t das 

C entralb latt der B auvenvaltung  (V crlag  von W . Ernst
& Solin, B erlin) einen ausfiihrlichen B ericht, dcm wir das 
Folgende entnehm en :

D ie A rbeiten haben  im R echnungsjahr 1895 /96  den 
planm afsig beabsichtigton F ortgang  genom men. Etwa 
150 km  K anallange sind in  den E rdarbeiten  vollstandig 
lertiggestellt. Auch die K unstbau tcn  sind in diesen 
S trecken fast ausnahm slos vollendet. Von der Gesaint- 
le istung von rund  23 M illionen K ubikm eter sind 4,8 
M illionen K ubikm eter Boden zu  bewegen.

Zu dem  bei D ortm und geplanten H afen wTurde am
9. O ktober 1895 der crste Spatenstich gethan. Die



-  529 - Nr. 27.

A usfiihrung ist der S tad t D ortm und im Zusam m en- 
hange m it den iibrigen stadtischen H afenanlagen iiber
lassen worden.

Die Strecke W al trop (13  km ) von D ortm und bis 
zum  Schiflfshebewcrk bei Ilenric lienburg  ist bis au f einen 
Teil der E rd - und Bdschungsarbeiten fertiggestellt. 
D iese Strecke, welche 14 m iiber der I laup thaltung  
liegt, wird die le tzte sein, die m it W asser gefiillt werden 
kann. sie w ird deshalb schon je tz t durchw eg in den 
B oschungen befestigt. F iir dic iib rigen  Streeken hofft 
man aus der W asserbeforderung, selbst bei nur teilweise 
gefiilltem K anał, eine V erbillignng der M aterialien zu 
erreichen. Die Befestigung besteht in Steinpackung auf
I : W 4 geneigtor Boschung, vor der sich eine 2 m breite 
Bernie befindet. Yon der Berm e fallt dic Boschung mit 
N eigung 1 : 2  bis zur Sohle. E ine ahnliche,Befestigung 
ist Iiir den ganzen K anał in A ussicht genommen, soweit 
nicht die B odenarten (K alkste in , fester M ergel u. dergl.) 
andere Bcfestigungen zulassen oder solche iiberhaupt 
entbehrlich m achen. D as M ateriał stelit der Bauverwał- 
tung aus zwei Sandsteinbruchen bei Riesenbeck żur 
Verfiigung. D ie Beforderung soli, sow eit angangig, zu 
W asser crfolgen. Z ur vorl;iufigen Befestigung der 
Streeken, welche fiir die A nfuhr von Steinmaterial 
schwer zuganglieh sind, sind 8 cni starkę Cementplatten 
in A ussicht genom men.

Beim S c h i f f s h e b e w e r k ,  das die Dortmunder 
Haltung m it der Ilau p th a ltu n g  verbindct, sind die Mauer- 
arbeiten in der K am m cr vollendet und  an den Hauptem  
erheblich gefordert. D er B etrieb des Schifishebewcrks 
und der Pum pen, die das W asser fiir die Speisung dor 
hohen H altung zu fordern haben, w ird durch Elektri- 
zitat von einer Centralanlage aus crfolgen. M it dem 
Bau des M aschinen- und K esselliauses ist begonnen.

Der S t i c l i k a n a ł  n a c h  I -Ie rn e  (9 km ) ist fertig. 
Der Diiker fiir die U nterfiihrung des Einscherilusses ist 
in Thiitigkeit. Auch die folgenden Streeken der Ilaupt- 
hałtung vom Scliiffshebewcrk nach  D atteln  und bis zu 
den Flufskreuzungen an der L ippe und der Stever sind 
in den Bauw erken ganzlich und in den Erdarbeiten 
fast ganz yollendet. Yon den beiden auf den Streeken 
Datteln und Steveriibergang vorkom m enden W egeunter- 
liihrungen ist die eine m it A sphalt, die andere mit Blei 
gedichtet. E s fehlen nocli die planm afsig yorgesehenen 
vier Sicherheitsthore.

Fiir das P u m p w e r k  a n  d e r  L i p p e  ist das Grimd- 
mauerwerk vollendet, w ahrend die drei M aschinen von 
je  200 indizierten Pferdekriiften zu r Aufstellung bereit 
stehen.

V o l l s ta n d ig  f e r t ig  i s t  die S trecke L iid in g h au sen .  

In d e r  Strecke Senden s in d  d i e  d r e i  a u f  P fa h l ro s t  ge- 

g r i inde ten  Diiker fe r t ig g e s te l l t ,  so dafs  auch h ie r  der 
Schlufe d e r  Erdarbeiten n o c h  in  d i e s e m  Ja h re  erfolgen 
k a n n .  l ie r t ig  i s t  b i s  a u f  w e n i g e  N a c h a r b e i t e n  auch die

Strecke Pliltrup. M it der Griindung der Sparschleuse- 
bei M iinster ist begonnen. A uf der folgenden Strecke 
Greven, die im iibrigen fertig ist, sind die E rdarbeiten  
zur U eberschreitung des Em sthales noch nicht vollendet. 
D ie m assive Briieke zur U eberfiihrung des K anals iiber 
d ie  Em s ist in den Gewolben geschlossen. F ertig  ist 
aucli dic S trecke Saerbeck. In  den folgenden Streeken 
R iesenbeck und Bevergern sind noch erhebliche A ushub- 
massen zu iordern. H ier ist in einem bis zu 10 m 
tiefen E inschn itt das dem Teutoburger W ałdc vor- 
gelagerte K alksteingebirge zu durchbrechen. D ie drei 
Sclileusen dieser beiden Streeken, m it denen der A bstieg 
zur Ems beginnt, sind in roiłem  Baubetrieb. Die K unst- 
bauten sind bis a u f  eine nachtriiglich angeordnetc W ege- 
briicke und den U cberbau zur U eberfiihrung der E isen- 
bahn Rheine-O snabriick fertig. A usgebaut in den E rd 
arbeiten ist auch die S trecke Y enhaus. D ie darin be
legenen beiden Schleusen sind der V ollendung nalie. Die 
S trecke H esselte ist fertig bis au f dic Sparschleuse bei 
Gleesen, die m it 6,2 m  Gefalle dic Y erbindung zur Ems 
darstcllt, dic von h ier bis zum  Beginn des alten Ilaneken - 
K anals auf 1,5 km Lange ais K analstrafse benufzt w ird. 
Bei der Sparschleuse ist die Betongriindung yollendet.

Die S p e r r s c h l e u s e  b e i  I T a n e k e n ,  die den K anał 
gegen Iloehw asser der Enis abschliefst, bei gewohn- 
lichem W asser aber frei durchfahren werden kann, ist 
die erste Schleppzugschleuse m it 165 m nutzbarer Lange. 
Sic h a t geboschte W andę, w ahrend die iibrigen drei 
Schleusen im H ancken-K anal, dic dauernd zu D urcli- 
schleusungen benutzt w erden miissen, senkreelite E in- 
fassungsw ande haben. D ie Sperrschleuse ist fertig und 
wird bereits durchfahren. D er 26 km lange Ilaneken - 
K anal ist bis au f geringe Baggcrarbeiten den Abm essungen 
des neuen K anals entsprechend ausgebaut. D ie drei 
Schłeppzugschleusen bei Varloh, Teglingen und M eppen 
werden ebcnfalls noch in diesem Ja h re  bis au f Teiłc 
der B etricbseinrichtungen fertig.

D ic nun folgende kanalisiertc Em sstreckc, die den 
Schiffahrtsweg zwischen Meppen und Ilerbrum  von 
71,29 km  a u f 48 ,45 km abkiirzt, ist in fiinf Staustufen 
zerłegt, deren Schleusen geboschte W andę haben und iiir 
Schlcppzugsbctrieb cingerichtet sind. D ic vier oberen 
Schleusen sind so w eit yollendet, dalś in den nachsten 
M onaten der Schiffsverkelir hindurchgeleitet werden kann. 
Bei der fiinften und letzten Sclileuse sind am O berliaupt 
die G riindungsarbciten begonnen. D as dazu gehorige 
W elir, welches ais doppelseitig kehrendes Scliiitzenwehr 
g ebau t w ird, ist in Angriff genommen. A uf der Em s- 
strecke yon H crbrum  bis Papenburg, die durch A b- 
grabungen, V ertiefungen und griiJsere D urchstiche ver- 
bessert w ird, sind die E rd - und Baggerungsarbeiten in 
yollem  Gange. D ie eiserne Briieke iiber den D urchstich 
bei R hede m it 67 m Spannw eite ist fertig. Ueber den 
B au  der Schleuse, die den Anschlufs von P apenburg  
yerm itteln  soli, sind noch Y erhandlungen im Gange.
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Zum S e i  te n  k a n a ł  O l d e r s u m - E m d e n  ist die 
EingangBSchlcuse bei Oldersum nahezu fertiggestellt. 
D er K anał selbst bedarf in einigen Strccken nocli der 
Ycrtiofung durch Baggern, wo sieli das A usheben des 
Bodcns im Trocknen wegen des Auftrcibens der Sobie 
verbot. D ie Briicken Iiber den Seitenkanal sind dem 
Verkc.hr iibergeben. D ie A bschlufsschleuse nach dem 
B innenfahrw asser des Em der lla fens bei Borssum ist 
begonnen. D er Y orflutkanal zu r E ntlastung des E m s-Jadc- 
K anals ist in den E rdarbeiten  fast vollendet Von den 
K unstbauten  sind der D iiker zur U nterfiilirung des 
F chn tje r Tiefs und das Siei bei N csscrland im B au er- 
lieblicli vorgescbritten. Fiir die S icherung des Em der 
Aufsenfahrwassers von der N esserlander Scbleuse bis zur 
E m s sind beiderseilig in 140 ni Entfernung von ein- 
ander Ilafendiim m e aus S trauchw erk errichtet; liinter 
diese werden bis annahernd 1 m iiber N. F . N. auf
100 m B rcite Daninie aus K leiboden geschiittet, die 
nach der W attscite  durch P arallelw erke aus Buscb ein- 
gefafst sind. Diese W erke haben schon bislier ihren 
Zweck, das Aufsenfahrwasser gegen V erschlickung zu 
schiitzen, reeht gu t erfiżllt. Zu den Schiittungen ist 
guter K leiboden verw andt w^orden, der bei Herstellung 
von drei U fereinschnitten au f stadtischem  Gebiet ge- 
wonuen w urde. D adurch sind drei Hafenbecken und 
eine griifserc Anzalil von Schiffsliegepliitzen im Binnen- 
hafen geschaiTcn worden. D ic E rdarbeiten fiir den 
A usbau des llafens auf der Siidseitc des Binnenfalir- 
wassers sind in ro iłem  Betriebe.

W ahrend  des B aujahres 1895/96  sind beim Kanalbau 
durchschnittlicli taglich 4950  M ann bcschaftigt gewesen. 
An Baukosten sind bis zum 1. April 1896 43 6 8 1 0 0 0 ^ .  
ausgegebcn worden.

Technik.
TJobor d io  S te in k o h le n  - I n d u s t r ie  im  U ral. 

(F . G o d l e w s k y ,  Górny Jou rn a l.)  Seitdem dic Gruben 
in  der Niihe des K am enskischen Iliittenw erkcs den Betrieb 
eingcstellt und die Forschungen daselbst im Jah re  189?. 
aufgehort haben. ist die Steinkohlenausbeute im Ural 
ftusschlicfslich au f den westlichen Abhang des Gebirges 
beschrankt und zwar au f drei Punkte. lańgs der Lunjcwker 
Zweigbalm dor U ral-E isenbahn: die Lunjcwker Gruben, 
welche durch besonderen Schicnenweg untereinander ver- 
bunden sind und sieli von der Station Alexandrowsk 
sieben W erst weit ausdehnen, die Kiselower Gruben, bei 
der Station K isel, und die oberen und unteren Gubacher 
G ruben, unweit der Station Gubacha.

D ie U ralbahn is t seit dem Ja h re  188S die Haupt- 
abnehinerin der im Ural gcwonnenen Steinkohlen und 
zwar verbraucht dieselbe jah rlich  ungefahr vier Millionen 
P ud (1 P . — 16,380 kg), also fast cin Drittel der 
ganzen Ausbcute.

Dic eingew urzclte A nsicht, dafe dic U ralsteinkohle 
schlecht und fiir vicle Zwccke untauglich sei, ist nicht 
begriindet. D ie Meinung wrar durch die T hatsache e n t
standen, dafs die L unjew ker Kohle vielA sche (b is 3 0 p C t.)  
und Sclnvefel (bis 5 pCt.) enth ielt und da m an w eder 
m it dem Brenn- und Heizungsprozefs der K ohle, noch 
m it deren chem ischcn und physikalischen Eigenschaften 
vertrau t genug war.

A uf der E isenbahn h a t sie sich vorziiglich bew ahrt; 
w as jedoch ihre Tauglichkeit fiir m etallurgische Zwccke, 
z. B. das P uddclverfahrcn betrifft, so ist das V orurteil 
im m er noch nicht gcsehw undcn, auch zu r A ufklarung 
dieser F rage noch w enig gcschehen, da es im  U ral nur 
einige H iittenw erke m it Puddelofen giebt, welche Stcin- 
kohle verwenden.

D ie K ohlenausbeute der oben genannten Gruben 
betrug im Ja h re  1892 14 169 628 Pud.

D ie geringe Naclifrage nach K ohle im  Ural diirfte 
wohl n icht cher eine B esserung erfahren, ais bis die 
U ralbahn m it dcm Netz der iibrigen russischen E isen
bahnen verbundcn ist und som it auch andere Gebiete 
dieser K ohle teilhaftig  werden konnen und hierdurch 
n icht m ehr die Z ustellung der K ohle durch vielcs Um- 
laden erschw ert wrird und w ahrend der fiinf Mona te 
Schiflahrtszcit Y orrate fiirs ganze J a h r  gesam m elt werden 
miissen. K onnte die K ohle ohne U m ladung befordert 
werden, so w iirde sie bald N aph tha und IIolz au f der 
O renburger, der Sysran W jasm er, der K asan - R jasaner 
und der Sam ara-S lotouster E isenbahn yerdrahgen, weil 
die H eizung m it S teinkohle zw eim al billiger ist ais die 
m it IIolz oder N aphthariickstanden  (M asut). Auch mufs 
dic neue sibiriselie E isenbahn, so lange nicht liings 
derselben neue S teinkohlenlager entdeckt und auf- 
geschlosscn w erden, die U ralkohle ais billigstes Heiz- 
m aterial benutzen. In nic.ht zu w eiter F crne eroffnet 
sich also fiir die U ralsteinkohlęnindustrie dic Perspektive 
eines bedeutenden A bsatzes, denn fiir die U ralbahn und 
die Zw cigbahn, w elche sie m it der sibirischcn Balin 
vcrbindet, w ttrdeń allein ungefahr 20 Millionen Pud 
jah rlich  geliefert w'erden.

D er V orrat an S teinkohle ist jedenfalls sehr grofs 
und die A usbcute kann bedeutend yerm ehrt werden, 
wenn sich dic G ruben rechtzeitig  vorbereiten und die 
G rubenbesitzer ih re P reise n icht hinaufschrauben, wćil 
sonst IIolz und N aphtha, besonders ersteres das be- 
vorzugte B rennm aterial fiir einige der ostlichen Bahnen 
bleiben wird.

D ie ersten F abriken  im Ural, w elche zur Steinkohlen- 
heizung iibergingen, w aren dic Pcrm er Kugclfabriken, 
fiir deren K cssel und G eneratoren Ende der siebziger 
und ach tziger J a h re  auschliefslich dic U ralsteinkohle in 
einer M enge von 3 M illionen P ud  jiihrlich  geliefert wurde.
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D a aber grofsc Forstcn zu diesen F abrikcn  gehorten, 
so gingen letzterc spa ter zum  IIo lz iiber und brauchten 
nur wenig Steinkohle iu r iłirc kleineren G eneratoren und 
D am pfkessel. A uf den K iselow er, T agilsker und 
Tscliussowsker E isenhiitten und Stahlschm elzen w ird das 
Puddeln  m it S teinkohlen betrieben. D a dic Tscliussowsker 
Iliitte  je tz t Hochofen baut, b rauch t sie m ehr Steinkohle, 
um ihre W aldungen ausschliefslich fiir Ilolzkohlcn- 
P roduktion zu vcrw cnden, w clchem  Bcispiclc auch dic 
anderen, in der N ahe der S tcinkohlengruben gelegenen 
Iliitten folgen sollten. Obige F abrikcn  und  H uttenwcrkc 
yerbrauchten im J a h re  1893 2 327 259  Pud.

Das Salzsieden im  Solikam schen K reise des 
G óuycrnem ents Perm  geschieht m ittelst Steinkohle und 
IIolz Ganz m it S teinkohle arbeitet die Bcrestiikowcr 
Iliitte und die Sodafabrlk von Solway & Co., welche bei 
Beresnikow, dem E ndpunk t der Bahn, liegt. Mit der 
Zeit wird es fiir alle in der N ahe von Stcinkohlengruben 
gelegenen Siedereicn vortcilhafter se in , K ohle zu 
benutzen, da das IIolz der Kronsforstcn schon anderwcitig 
Absatz findet.

D a au f den U ralbahncn der T arif fur Steinkohle 
und Koks gleich ist, so w ar es vorteilhaftcr, auf den 
Lunjewker G ruben Koksofen einzurichten und den 
fertigen Koks nach den T agilsker Kupfersclimelzen zu 
schicken. Auf den L un jew ker G ruben wurden im  Jahre 
1892 551 843 P ud  K oks produziert.

Die sibirische E isenbahn bring t je tz t neues Leben

in den U ral und da dic V erbindung derselben m it der 
U ralbahn erw artet w ird , w odurch gewifs vicle neue 
Iliitten , besonders Gufsoisenhiitten entstchen, so w ird die 
Kohlcnfragc, eine Lebensfragc.

Bis je tz t sind die K ohlenpreise im U ral sehr geringen 
Schw ankungen unterworfen g ew esen , was wohl eine 
natiirliche Folgę der geringen N achfrage war. F indet 
die U ralkohlc jedoch in Z ukunft grofsere Verw endung, 
so steh t zu erw arten , dafs die P reise bedeutend 
stcigen w erden. E. M.

B im s s te in la g e r  in  N e b ra s k a .  Im wcetliclien Ne- 
braska sind sozusagen unjBrschbpfliclie Bimsśteinlager er- 
schlossen und gestatten den Ver. Staaten eine leichle 
Konkurrenz mit den iibrigen Vorkommen dieser Art. Die 
liparisehen Inseln an der Nordkiiste Siziliens bestelien 
bekanntlich zum grofsen Teil aus erloschenen Vulkanen 
und waren bisher dic einzige Fundstiitte dieses fur dic 
Industrie sehr \vertvoIlen Minerals. Dic Anwendung des- 
sclben wurde aber durcli eine scliwierige Gewinnung, Auf- 
bereituug und Expedition sehr beeintrlichtigt; aucli war das 
Materiał seitens der italienischen Regierung mit einem 
liolien Ausfuhrzoll belastet. In Nebraska nelnnen die Lager 
ungefahr 400  Morgen Land in 7 verscliiedenen Lokalitiiten 
ein, die in einem selir kleinen Umkreise liegen; jede der
selben besitzt ein getrenntes Lager von pulverformigem 
Bimsstein oder yulkanischem Staub, die ineistens offen zu 
Tage liegen und deshalb aufserordentlich leiclit ausgebeiUet 
werden konnen. (Coli. Guard.)

Yolkswirtschaft und Statistik. 
Brennm aterialien-V orbraucli der Stadt B erlin  fur den M onat M a i  1896.

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkohlen und Briketts

Eng
lische

West-
lalische

Sach-
sische

Obcr-
schlesische

Nieder-
sclilcsisclie

zusauimen
Boh-

mische
Preufs. u. Sachsische

Briketts Kohlen

in Tonnen

1. Em p fa n g.
a. Eisenbahnen
b. WasseTritrafsen

64 
54 548

6 337 
8 1 8 6

457 44369
39147

15 655 66 882 
101 881

3 602 
3 0 1 5

47 466 701
625

51 769 
3 640

Summa des Empfanges 54 612 14 523 457 83 516 15 655 168 763 6617 47 466 1326 55 409

U. V e r sa n d .  
a. Eisenbahnen 
h- WasserstraTsen

21 
3 882

103
407

— 3 204 
840

73 3 401 
5 129

— 240
340

_
-

240
340

Summę des Versandes 3 903 510 1 - 4 044 73 8 530 — 580 | - 580
Hleiben im Mai 1896 

in Berlin . 50 709 14 013 457 79 472 15 582 160 233 6 617 46 886 1 326 54 829

in Berlin . 37 634 7 762 400 90 476 16 515 152 787 8 365 1 43 635 1736 53 736
Mitbin ( J- Zunahme, 
— Abnahmel +  13 075 +  6 251 +  57 -  11004 -  933 +17 446 — 1 748 +  3 251 -  410 +  109 3

III. E m p f a n g  der ni.-lit im Weichbilde iron Berlin liegenden Ringbahnstationen (Grunewald, Halensee, Lichtenberg-Friedrichs- 
Wde, Rixci0rf, Rmnmelsburg-Rangierbhf., Tempelhof-Rangierbhf., Tempelhof-Ringbhf., Western!, Wilmersdorf-Friedenan) abzuglich des 
Yersandes:

| -  I 3 637 I 135 | 9 377 I 6 S46 | 19 995 | 452 | 7 086 ] 190 | 7 726
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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  i m  
U a i  1 8 9 6 .  (N ach  Mitt.  d .  Yereins deu tsche r  E isen -  und

G r u p p e  n - B e z i r k .
® Ó  
%  I

Produktion 
im Mai 

1896. 
t

Nordwestdeutsche Gruppe (Westf., 
Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 40 74 879

Ostdeutsche Gruppe (Schlesien) . 10 31 175

Puddel-

Mitteldeutsche Gruppe (Sachsen,
Thiiringen).........................................

Norddeutsche Gruppe (Prov. Sachs.,
— —

Uoheisen Brandenburg, Hannover) . . . 2 312

und

Spiegeleisen.

Suddeutsche Gruppe (Bayern, 
Wiirttemberg, Luxemburg, Hessen, 
Nassau, E l s a f s ) ............................. 7 19 036

Siidwestdeutsche Gruppe (Saar
bezirk, L othringen)........................ 7 24 436

Puddclroheisen Summa 66 149 838
im April 1896 66 148241
im Mai 1895 62 123 042

Nordwestliche Gruppe . . . . 6 35 512
Ostdeutsche G r u p p e ....................... 1 3 505
Mitteldeutsche Gruppe . . . . — —

Bessemer Norddeutsche G ruppe . . . . 1 4656
Roheisen. Suddeutsche G ru p p e....................... 1 1450

Bessemer Roheisen Summa 9 45123
im April 1896 8 44 259
im Mai 1895 9 42 870

Nordwestliche Gruppe . . . . 19 132 173
Ostdeutsche G r u p p e ....................... 3 13 448
Norddeutsche Gruppe . . . . 1 14 300

Thomas- Suddeutsche G ru p p e ....................... 7 37 501
Roheissu. Siidwestdeutsche Gruppe . . . 9 78789

Thom as-Roheisen Summa 39 276 211
im A pril 1896 37 264 805
im Mai 1895 33 250 673

Nordwestliche Gruppe . . . . 12 41096
Ostdeutsche Gruppe . . . . . 6 5 655

Giefeerei- Mitteldeutscho Gruppe . . . . — —

Roheisen Norddeutsche Gruppe . . . . 2 3 402
Suddeutsche Gruppe . . . . . 6 27 212

u. Gufswaren Sudwestdeutsche Gruppe . . . 4 11454
1. Schmelzung Giefserei-Roheisen Summa 30 88819

im April 1896 30 81091
im Mai 1895 31 73 044

j Z u s a m m e n s t e l l u n g .  
Puddclroheisen und S p ieg e le isen .............................

t
149 838

Bessemer R oheisen .......................................................... 45123
Thomas-Roheisen................................................................ 276 211
G iefserei-R oheisen .......................................................... 88819
Produktion im Mai 1896 .............................................. 559 991
Produktion im Mai 1895 .............................................. 489 629
Produktion im April 1896 ........................................ 538 396
Produktion yom 1. Jan. bis 31. Mai 1896 . . 2 658742
Produktion vom 1. Jan. bis 31. Mai 1895 . . 2365 472

W. E in -u n d  A usfuhr von Steinkohlen, Braunkohlen, 
Koks, Prefstorfkohlen etc. im  deutsehen Zollgebiet
im Monat Mai 1896.

a. Einfuhr in Deutschland an:

aus
Stein
kohlen Koks Braun

kohlen
Prelś- und 
Torfkohlen

1 ‘ t t t
Freihafen Hamburg . — 26 249 — _

B e l g i e n .......................
Frankreich . . . . 
Grofsbritannien . . 
Niederlande . . . . 
Oesterreich-Ungarn

40 839,6 
2813 ,2  

428565,0

37 084,7

13 549,5 

1 853,1 

1 876,5 625 570,9

4 287,9 

884,S
aus all. Landem insges. 

im Monat Mai 1895 
Von Jan. bis Mai 1896

517 258,0 
464 666,1 

1876 342,3

28 711,6 
37 750,2 

157 374,6

625 570,9 8 300,7

b. Ausfuhr aus Deutschland an:

Stein Koks B raun P refs- und
nach kohlen kohlen Torfkohlen

t t t t

F reihafen H am burg  . 11 692,5 516,0 —
59 926,9 19 663,6 — —

D anem ark . . . 1 092,4 1 387.5 — —
Frankreich  . . . . 53 555,1 77 801,4 — —
G rofsbritannien . . 2 285,0 — — —

636,0 1 774,0 — —
N iederlande . . . 224 865,7 9 098,6 — 5 875,4
O esterreich-U ngarn  . 368 744.7 34 422,8 1 278,5 217,6

20 004,7 13 967,6 — —
Schw eden . . . . 2 011,9 2109 ,5 — —

68302,3 5 033,4 — 7 147,9
Norwegen . . . . — 1 057,5 — —
S p a n ie n ......................... — ■ — — —
B ritisch-A ustralien  . — 17 550 — —
C h i l e ......................... 751,5 — — —
nach all. Land. insges. 819 038,7 177 679,4 1 278,5 13 570,6

im Monat Mai 1895 795 611,1 202 160,8 2 217,4 13 722,7
Von Ja n . bis Mai 1896 4 486 502,0 860 500,3 5 763,1 83 551,1

Mai 1896 Von Ja n u a r  bis 
Mai 1896

E infuhr
t

A usfuhr
t

E in fu h r
t

A usfuhr
t

Bleierze ......................... 7 246,2 309,3 21 621,6 991,2
K upfererze . . . . 2 127,2 5 208.5 11059,0 14 014,0
E is e n e rz e ......................... 217 326,6 195 950,7 876 179,3 974 330,9
Z in k e r z e ......................... 622,0 4 635,8 6 234,5 15 677,0
Brucheisen und  Abfalle 

von E isen  . . . 614,4 4 703,3 4 931,0 25 827,0
R o h e is e n ......................... 24 974,3 13 333,8 87 917,9 73 062,1
Eisenbahnlaschen, 

Schw ellen etc. . . 11,2 3 263,8 50,1 26 335,9
Eisenbahnschienen 14,4 5 354,0 38,3 49 706,5
Schm iedbares E isen  in 

Staben etc. . . . 2 398,4 22 868,5 8740,6 112 842,5
L uppeneisen, Roh- 

schienen, Ingots 66,5 5 014,2 267,9 24 427,4
Rohe P la tten  u. Bleche 

aus schm iedb. E isen 192,1 11 753,8 730,2 61 354,6

Yerkelirswesen.
K o h l e n -  u n d  K o k s - V e r s a n d .  E s s e n .  Die Zechen 

und  Kokereien  des Ruhrrev iers  haben  vom  1. bis 16. Ju n i  
1896 in 121/* Arbeits tagen 149 020 und  auf den Arbeits tag 
du rchschn i t t l ich  11 922 D oppelw agen  zu 10 t m it  Kohlen 
und  Koks b e lad en  u nd  au f  de r  E is en b a h n  zur  Yersendung 
gebrach t  gegen 124 910 und  auf  den  A rbeits tag  10 862 
in derselben  Z ei t  des Y o rjah res  bei l l 1/* Arbeitstagen.
Es w u rd e n  d em nach  in d e r  ersten Hiilfte vom M onat Ju n i
des laufenden J a h r e s  auf  den Arbe i ts tag  1061 und itu 
ganzen 24 110 Doppelw agen  oder  11,1 pCt. inehr gefordert  
und  versandt,  ais vom 1. bis 16. J u n i  1895. Der Versand 
an Kohlen  und  Koks auf  d e r  E is en b ah n  stell t  sich voin
1. bis 16. J u n i  1896:
Im  S a a r - R e v i e r  auf  
in O b e r s c h l e s i e n  „  
in den d r e i  B e z i r k e n  

z u s a m m e n  au f  .

U n d  w a r  m i th in :  
im  S aarbez irk  . . . . . . . .  4 89S Doppelwagen
in O b e r s c h l e s i e n .................................... 10 011 »
u n d  in den  d re i  R ey ie ren  zusam m en  39 019 »
o d e r  21,1 pCt. hoher ,  a is in d e rse lb en  Monatshiilfte des
J a h r e s  1895.

23 303 gegen 
51 326 „

223 649 „

18 405 D.-W . 
41 315 „

184 630 *
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W a g e n g o s te l l i in g  im  R u h rk o h lo n ro v ic r  fiir die 
Zeit vora 1. bis 15. Juni  1896 nach Wagen zu 10 t.

I) atu III 

Monat Tac

Es sind 

verlangt | geftellt

Die Zufulir nacli den 
Rheinhafen betrug:

im Esseuer 
und

Eiberfelder Bczirke

aus dcm 
liezirk nach Wagen 

zu 1 0 1

Juni 1. 10 3S4 11 016 Essen Ituhrort 16 699
ji 2. 10 793 11 531 w Duisburg 7 657
n 3. 10 8 (6 11 923 Hochfeld 2 643
n 4. 3 166 3 363
n 5. 10 948 11742 Elberfeld Kulirort 122
n 6. 11288 12 330 f) Duisburg 190
n 7. 781 811 n Hochfeld 4
» 8. 11 143 11 830 Zusammen: 27 315
n 9. 11 268 12 124
n 10. 11 277 12 098
n 11. 11346 1 2202
n 12. 11 504 12 418
n 13. 11578 12 668
p 14. 801 850
n 15. 11 392 12 114

Zusammen: 138 545 149 020
Durclisclmittl : 11 084 U  922
Yerhaltniszahl: 11 752

A m tliehe T arifveranderungen . O b e r s c h 1 o s i s c li - 
S i i c h s i s c h e r  K o h 1 e n v c r k e h  r. Vom 1. Ju li d. J. 
nb tretcn dic Fraćlitsatze fiir den Verkehr mit der Station 
Gera (Reufs) Saclisische Staalsbabn aufser Kraft und erlialt 
yoiu gleichen Tage an die bisherige Station Gera-Pforten 
die Benennung Gera (Reufs) Sachs. Staatsb. Kattowitz, 
den 23. Jun i 1896. Konigliche Eisenbalindirektion.

A u s n a h m e t a r i f  v o m 15. J a n  u a r  1894  fu r  E i s e n - 
erz aus  d e m  L a h n - ,  Di  11- u n d  S i e g g e b i e t  u n d  d cni 
B e r g a m t s b e z i r k  B r i l o n  n a c h  H o ć h o f e n s t a t i o n e n  
d i e s e r  G e b i e t e  u n d  de s  I t u h r g e b i e t s ,  s o w i e  fiir 
Koks  zum H o c h o f e  n b e t r i  e b a u s  d e m  R u h r g e b i e t  
nacli H o c h o f e n s t a t i o n e n  des  L a h n -  u. s. w. Gebie t s .  
Zum Yorbezeicbneten Ausnalimetarife tritt ani 1. Juli d. J. 
der Nachtrag VI in Kraft. enthaltend die seit Herausgabe 
des Nachtrags V eingefuhrten Ausnahmesiitze und neue 
Siitze fiir den Eisenerzempfang der Stalionen Dinslakcn 
(Direktionsbezirk Essen) und Dortmund D. G. E. (Dortmund- 
Groiiau-Enscheder Balin). Preis 0 ,10  Essen, den
23. Juni 1896. Konigliche Eisenbalindirektion, namens 
der beteiligten Verwaltungen.

A u s n a h m e t a r i f  v o m 1. Ma i  1893 fiir d i e  Be-  
f o r d e r u n g  von  E i s e n e r z  etc. u n d  K o k s  u n d  Koks -  
k o h l e n  z u m H o c l i o f e n b e t r i e b .  Zum vorbezeichneten 
Ausnahmetarif tritt am 1. Ju li d. J .  der Nachtrag XV iii 
Kraft, enthaltend die seit Ilerausgabe des Nachtrags XIV 
eingefuhrten Ausnabmesiitze sowie neue Ausnalnnesatze fiir 
den Eisenerz- etc. Versand der Stalionen Spelle (Direktions
bezirk Munster), Uerdingen (Direktionsbezirk Koln), Main- 
kur (Hessische Ludwigsbahn), ferner fiir den Eisenerz- und 
Koks- etc. Empfang der Stalionen Dinslakcn (Direktions
bezirk Essen) und Dortmund D. G. E. (Dorlmund-Gronau- 
Enscheder Bahn) und endlicli fiir den Kokskohlenv’ersand 
rfo ®tat'oncn Annen Nord (Direktionsbezirk Essen). Preis 
0)20 Essen, den 24. Jun i 1896. Konigliche
eisenbalindirektion, namens der beteiligten Verwallungen.

M i l i t i i r b a h n - S t a a t s b a b n - V e r k e b r .  Mit Gultigkeit 
'om 20. Juni 1896 wird im Ausnahmetarif 10 dic Vor- 
(̂■lirift, wonacli die Anwendung der. Ausnahmefrachtsatze
'ir Braunkohlenkoks bei Gestellung von Wagen mit 15 t

und hoherem Ladegewicht an die Bediugung der Fracht- 
zahlung fiir das Ladegewicht gekniipft ist, aufgelioben 
Berlin, den 13. Juni  1896. Konigliche Eisenbalindirektion, 
zuglcich namens der beteiligten Vcrwaltungcn.

S c h l e s i s c h - S a c h s i s e b e r ,  B r e s l a u - S i i c h s i s c h e r  
V e r b a n d u n d  N i e d o r s c h 1 e s i s c h - S ii c h s i s c li c r 
K o b l e n v e r k e b r .  Am 1. Ju li d. J .  trelen in den oben 
bezeichneten Verkehren die Enlfernungen und Frachtsiitze 
fiir den Verkehr mit der Station Gera (Reufs), Saclisische 
Staatsbahn aufser Kraft. Von dem gleichen Tage ab crhśilt 
die bisherige Station Gera-Pforten die anderweite Bezeichnung 
„Gera (Reufs), Saclisische Staatsbahn". Breslau, den 
10. Juni  1896. Konigliche Eisenbalindirektion, namens 
der beteiligten Yerwaltungen.

Yereine mul Versiimmlungen.
Sitzung der deutsehen geologischen  G esellschaft 

am 3. Juni 1896. Ilerr Prof J a e k e l  legte Ausgiisse der 
Skelettteile von Arcbegosaurus vor, dic er nach einem neuen 
Priiparationsverfaliren bat lierstcllen lasseu. Eine hierauf 
begriindete neue Untersuebung dieses altbekannten Stcgo- 
cephalen des deutsehen Perm hat eine Reilie interessariter 
Resultate geliefert. Neben verschiedencn Ergebnissen, dic 
ein weitgebendes Interesse fiir die vergleichende Anatomie 
beanspruchen und namentlich die Entstehung der Wirbel- 
satile und die Zusainmenscizung des Schultergiirlels betreffen, 
sei hervorgehoben, dafs Arcbegosaurus nicht kurz geschwiinzt 
war, wie man bisher annahin, sondern einen Schwanz be- 
safs, der erhebtich liinger war ais sein iibriger Korper.

Sodann sprach llerr Dr. G. M u l l e r  iiber g l a c i a l c  
A b l a g e r u n g e n  im s O d l i o h e n  H a n n o v e r u n d  a ni 
n o r d  1 i c l i en H a r z r a n d e .  In der Gegend von Gr. Frcden 
bilden ca. 60 m machtige glaciale Ablagerungen, welclie 
schon Wermbtcr besebrieb, einen Querriegel zwisehen dem 
Muschelkalkriicken der Lieth und dem weifsen Ju ra  des 
Selter. Das Liegende derselben ist nicht bekannt. Da 
slidlieh und siidwestlicli von Gr. Freden in derselben 
Meereshobe Glieder der Trias und des Ju ra  an der Ober- 
fliiche liegen, mufs dem Absatz des Diluviums eine be- 
deutende Erosion vorausgegangen sein. Die unterste Scbicbt 
des Diluviums bildet stets ein meist sehr gleichkorniger 
Spatsand, bis zu 20 m miiehtig, in dem vielf.ich bis 15 cm 
dicke Biinkc von Mergelsand eingelagert sind und Bfter 
Anlafs zur Bildung von Kalksinterknollen "aben. Uebcr 
den Spatbsanden folgen in diskordanter Lagerung Kiese oder 
Gescbiebemergel. Beide sebieben sieli vielfach zahnartig 
ineinander, sind daher ais glcichwertige Gebilde anzusehen. 
Aucli zeigen dic nordischen Gescbiebe in dem Kies deutlich 
die Schrammung. Wo die Gescbiebemergel sieli auskeilen, 
lagern vor und unter denselben Geschiebemergel-GeroIIe.

Am Siidende der Raulfschen Sandgrube wurde vom 
Vortragenden eine ca. 4 m machtige Ablagerung, vor- 
w’iegend Gescbiebe einbeimischer Gesteine, beobaclitet, die 
sowoiil nordlich und siidlich von der Fredener Moriine vor- 
kommen. Diese Schicbt erinnert an die von WahnschalTe 
beschriebene Lokalmoriine aus der Magdeburger Borde. D jis 
Liegende ist auch hier wiederum Spathsand. Nach Ansicht des 
Vortragenden beweist die bedeuteude Maehtigkeit der glacialen 
Ablagerungen bei Gr. Freden, dafs weiter riickwitrts der 
Gletscher lange still gestanden und so diese Massen auf- 
gescliiittet liabe. Der diluviale Hobenrucken miisse dem- 
nach ais Endmoriine aufgefafst werden. Weiter siidlich
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yoi) der Endiuorane liebl sieli dic Grundmoiiiue aus ubor- 
lagerndem Lófslehm heraus. Unmittelbar vor dcm Dorfe 
Gr. Frcdcn sind die feinsten Teile der Scłimelzwasser ab- 
ge.'Ctzt. Es wurden in einem Wegecinschnitt beobachtet
zu oberst fetter blaucr Thonmergcl, daninter Mergelsand, 
der auch in Biindcrthon iibeigeht, darunter kalkhaltiger 
lehmiger Sand mit Kobleresten, und darunter der oberc 
Musclielkalk.

Ferner wurden bedeutendc Lokaiinoriinen beobachtet 
siidlich Imsen und sudwestlich voin Hackeberg bei Wispen- 
stein. Dort sind die Kiesc durch Kalkcarbonat zu miichtigen 
Konglomeraten verkittet. Aebnliche Querriegel wie der bei 
Freden finden sich bei Hohenbuchen am Hils, zwischen 
Ilorsum und Everode und zwischen Grafeldc und Wrisberg- 
holzcn. Bei Hohenbuchen sind dem Geschiebelehm Gerolle 
ein- und aufgelagert, die vorwiegend Gesteine des Hils 
reprasentieren. Der Vortragende fafst sie ais Obermoriine 
auf. Es sind von i lim nordische Gescliiebe bisher nicht 
hoher ais bis zu 260  m gefunden. Die Oberkante der 
Grundmoriine zwischen Hornscn und Adenstedt reicht bis
225 m.

Auf Blatt Ganderslieim, bstlich von Freden, liat 
von Koenen die siidlichsten glacialen Bildungen festgestellt. 
Dieselben haben dieselbe lintwickelung wie bei Freden, 
doch besitzen sic endmoriinenaitigen Charakter nur zwischen 
Wrescherode und Harriehausen.

Am nordliclien Harzrand konnen nach des Vortragcnden 
Ansicht der sioh am Nordrand des Langenbcrges anlelinende, 
von Ocker nach Harlingerode hinziehende Sandruckcn, 
ferner die diluviale Anhohe nordlich Harzburg und der 
Forsterberg bei Granhof ais Endinoriinen angesehen werden.

In allen beobachtete er echte Grundmoriine. In den Flufs- 
systemen in der Niihe des Ilarzes sind dic nordischen Kiese 
erodiert cingelagert, oder von Ilarzgesteinen iiberlagert. 
Man kann die postglacialen umgelagerten Kiese leicht an 
der Gleichkornigkeit und der abgephuteten Korin der Ge
rolle erkennen. In einem Profil an der Steinmuhle bei 
Velthcim wurden folgende Schichtcn beobachtet: zuniichst 
hcllgraucr Thon, sodann gelber Sand mit nordischem Ma
teriał, hiernach feinthoniger Sand mit huinoser Rinde, 
Schotter, thonige Sande, sandiger Lofs mit Schnecken, sodann 
Lofs ohne Schnecken mit Conurationen und schliefslicli fester 
Siifswasserkalk mit Fauna, z. I?. Rhinoceros antiąuitatis 
und anderer Wirbelthiere, welche erkennen lassen, dafs diese 
Umlagerungen zum Teil in der Zeit vor sich gegangen sind, 
ais jene Thiere dort lebten. Mit den Schichtcn der Stein- 
miihle fiir gleichaltrig sollen aucli die Lbfsablagerungen bei 
Zilly sein. Doch liegen diese Bildungen stets in einem 
tieferen Niveau ais die glacialen.

Herr Professor Da me s  sprach iiber eine neue  Ar t  von 
I c h t h y o s a u r u s ,  und zwar ein weibliches Individuum. 
Dassclbe bot insofern ein besonderes Interesse, ais es ge- 
eignet ist, eine Erscheinung zu erkliiren, die bislang ver- 
scliiedcne Deutungen erfahren hat. Man hat namlich hiiulig 
in dem Korper von Ichthyosauren-W eibchcn Reste von 
jungen Thiercn beobachtet und es war die Frage aufge- 
worfen, ob dies Restc von einem noch ungeborenen Fotus 
oder mit Speiseresten verschluckte kleinerc Tliierc gewesen 
seien. Die Ichthyosauren mufsten ais Wasserthiere lebendige 
Jungę gebiiren. Beide Ansichten hatten ihre Anliiinger. 
Das vorliegende Exemplar zeigt nun ein kleines Tliier in 
guter Erhaltung, von etwa */3 Grofse des Embryo in einer I 
Lage, dafs man es nur fur einen Fotus halten kann. Ferner I

aber weiter nach vorn wurden ebenfalls kleine Knochen- 
reste beobachtet, dic aber nicht in richtiger Lage waren, 
sondern vennengt mit Ilundertcn von Kralien der Saug- 
arme von Tintenfischen. Diese lebten zu gleichcr Zeit mit 
den Ichthyosauren und dienten ihnen zur Speise, wie auoh 
die Delphine solehe Thiere verzehren. Diese vordcren 
Knochenreste sind also ais Speisereste anzusehen. Hiermit 
ist demnach die betrefTende Frage insofern gelost, dafs beide 
Thatsaehcn vorliegen konnen, sowohl ein wirklicher Fotus, 
wie auch Speisereste. Die Art der Erhaltung giebt den 
Anhalt zur Erkcnnung, welcher Fali vorliegt.

G e n e ra l-V  o rs a m m lu n g e n . H a m m e r  E i s e n  wer k .
7. Ju li d. J . ,  nachmittags 3 1/2 Uhr, im Hause des Bankiera
H. Gerson zu Hamm.

W a 1 d a u e r B r a u n  k o h l e n - 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 W a l d a u  be i  O stc r.fe ld  (Bez. Halle a. S.).
21. Ju li d. J . ,  nachmittags 1 Uhr, im Albrechts-Hotel 
zu Zeitz.

Jlarktfoerichtc.
B ó rse  z u  D u sse ld o rf . A m tlicher  P rc isb e r ic h t  voin

2. Ju li 1896. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. Gas- und 
Flammkohlen : a. Gaskohle fiir Leuclitgasbereitung 10,00 bia
11.00 J t . ,  b. Generatorkohle 10 ,00  — 11,00 J t . ,  c. Gas* 
flammforderkohle 8 ,00  — 9,00 J L  2. Fettkohlen: a. F5rder- 
kohlc 7 ,5 0 — 8,50  J t . ,  b. melierte beste Kohle 8,50 bis
9 ,50  J t . ,  c. Kokskohlc 7 ,00  J L  3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,0 0 — 8,00  JL., b. melierte Kohle 8,00 bis
10.00 J c. Nufskohle Kom I I  (Anthrazit) 18,00 bis
20 .00  J L  4. Koks:  a. Giefsereikoks 1 3 ,5 0 — 14,50 J L ,
b. Hochofenkoks 12,00 JC ., c. Nufskoks gebrochen 14,00 
bis 16,00 J t .  5. B riketts9,00— 12,00 JC. B. E r z e  : 1. Roh- 
spat 9 ,1 0 — 9 , 6 0 ^ . ,  2. Spateisenstein, gerost. 13 — 13,50 /̂K.,
3. Somorrostrof.o.b. Rotterdam 0 ,00  — 0 ,00  J t .  4.Nassauischer 
Roteisenstoin mit etwa 50 pCt. Eisen 10,00 J t .,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  J t .  C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleiscn la. 10 bis 12 pCt. Mangan 59 ,00 J t .,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelrolieisen: a. Rheinisch-
westfalische Marken 5 2 — 53 J t . ,* )  b. Siegerliinder Marken 
5 2 — 5 3 * )  J L ,  3. Stahleisen 5 3 — 54 J t . ,* )  4. Englisches 
Bessemereisen ab YerschitTungshafen 0 ,00  J L ,  5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00 JL ,
6. Deutsches Bessemereisen 0 ,0 0  J L ,  7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 56 ,0 0  J t . ,  8. Puddeleisen L u x e m b u rg e r  
Qualitiit 44 ,80  J t . ,  9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
57 .00  J L ,  10. Iiuxeinburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 50 ,00  J t ,  11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
65 .0 0  J t . ,  12. Deutsches Giefsereieisen Nr. I I  00,00 J t.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. I I I  5 7 , 0 0 ^ . ,  14. Deutsches 
Hiimatit 65 ,00  J L ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 72 J t .  D. S t a b e i s e n :  Gewbhnlichcs Stab
eisen 125 J t .  — E. B l e c h e :  1. Gewolmliche Bleclie
aus Flufseisen 130 ,00  — 135 ,00  J L  2. Kesselbleche aus 
Flufseisen 150 ,00  J t ., 3. Kesselbleche aus Schweifs-
eisen 175 ,00  J L ,  4. Feinblcche 140 — 1 5 0 ^ .  F . D r a h t :  
1. Eisenwalzd.-aht 0 ,00  JL , 2. Stahlwalzdraht 108 — 112 JL

A u f  den E isen w erk en  herrscht fortgesetzt flotte Be- 
schaftigung bei fester Stimm ung. D er  Kohlenmarkt ist un 
veriindert fest.-—  Dic niichstc Borse findet am 16. J u h
1896 statt

*) Mit Fracht ab Siegen.
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K o h le n m a r k t  d e r  M it te le lb e . M a g d e b u r g ,  Ende 
Juni .  Din Lage des Kohlenmarktes ist in Rucksicht 
auf die Sonirnerraonate eine giinstige zu ncnnen, indem aul 
industriellem Gebiete eine andauernde Lebhaftigkeit lierrscht 
und die fast iiberall vollen Betriebe auch grofseren Kohlen- 
bedarf im Gefolge haben. Es ist anzunehmen, dafs die 
jetzigc Inanspruclinahme der Betriebsstiitten aucli noch eine 
geraurae Zeit anhalten wird, denn allgcmein hort man von 
griifserem Zugange von Bestellungen. Der Ausfall im 
Kohlcnverbrauch, wie er namentlich in den Vormonaten 
infolge Einstellung der Betriebe seitens der Zuckerraffinerien 
aus den von ihnen abliiingigen Industrieen zu registrieren 
war, hat sich durch den Mehrbedarf anderer Verbrauchs- 
stellen -wieder ausgeglichen.

Wic schon friihcr erwahnt, sind die grofsten Abschliisse 
in westfiilischen Kohlen wieder erneuert; bei den wenigen, 
die jetzt noch gethiitigt sind, handelte es sich rneistenteils 
um Nachziigler, welche eine giinstigerePreisgestaltung crliofften. 
Des weiteren sind es auch solche Abnehmcr, die erst die 
Erfolge der Versuche abgewartet haben, welche mit den 
aufserst billig angebotenen englischen Produkten angestellt 
sind. Im allgemcincn erlialten sich dic Abrufungen von 
westfiiiischcn Kohlen trotz der Stille des Hausbrandkohlen- 
Geschiiftes auf einer Ilohe, die selbst zur Wintcrszeit ais 
eine befriedigende gelten wiirdc. Auch die Landwirte 
nehmen jetzt in ziemlich ausgiebigem Umfange Kohlen fiir 
dic n&chstc Druschcampagne heran, da der Gctreidestand 
ein vielversprcchender ist.

Die Ereignisse der letzten Zeit, die Perfektion des 
Abschlusses in Lokomotivkohlen seitens des Kohlen-Syndikats 
mit den preufsischen Staatsbahnen, ferner dic Abschliissc 
mit der Conlinental-Gas-Association in London und mit 
den belgischcn Gasanstaltcn in Brussel werden auch in 
hiesigen Interessentenkreisen lebhaft besprochen.

In englischen Kohlen haben die Anstellungen der 
Handler an Ungesliimigkeit noch immer nicht nachgęlassen
und es wird jedc sieli bietende Gclegenhcit benutzt, um
sich, wenn auch nur geringen Absatz bei denjenigen Ver- 
brauchstcllen, die bisher wcstfitlische Kohle verfeuerten, 
zu vcrscha(fen. Augenblicklich werden hiesige Handler 
und Konsumenten mit OPferten formlich liberflutet, die wie 
folgt lauten:

handeingesetztc Stiicke . . . .  168 JL
Mittelstiicke (Kinderkopfgrofsc) 158 <JL

pur 10 t frei Waggon Bahnhof Magdeburg, Alte Neustadt.

Die Zufuhren in englischen Kohlen haben indes dennoch 
bedeutend nachgelassen, was seinen Grund wohl darin 
linden diirfte, dafs die am hiesigen Elbquai beBndlichen 
Lager, welchc einen bedeulenden Umfang haben, bereits einen 
Mangel an Absatz haben. Da englischc Kohlen lediglich 
fiir Kesselheizung bestimmt sein konnen und die industriellen 
Ktablissements hier samtlich einen flotten Betrieb unterhalten, 
so diirfte an dem geringen Abgang qu. Kohlen von den 
hiesigen Liigern der Beweis crbracht sein, dafs die west- 
falische Verkaufsthiitigkeit sich genugend gewchrt hat, das 
Kin dringen der freinden Konkurrenz zu dulden.

Die Yerladungcn von bohmischen Braunkohlen sind 
«och flott im Gange, die Zufuhren durften indes ihren

Shepunkt jetzt erreicht haben; die Fracht Aussig-Magdeburg

'.tr.igt zur Zeit 24 pro Doppelhektoliter =  ca. 10 ^3 
Pfo Centner gegen 37 J ,  pro Doppelhektoliter =  ca. 15 £

pro Centner um dic gleiche Zeit des Yorjahres und diirfte 
weiter sieli aufwiirts bewegen, falls die Trockenheit anhiilt 
und dadurch der Riickgang des Wasserstandes sich fortsetzt.

Die sonstigen Reviere bieten kein Interesse fiir die 
Berichterstattung.

D ie  L a g e  d e s  S te in k o M e n m a rk te s  in  H a m b u r g  im  
J u n i  1896. Im Monat Jun i kamen heran von:

Newcastle . . . 59 479  t gegen 57 923 t in 1895
Sunderland . . .  22 349 t „ 15 460  t „ 1895
Humber . . . .  20  853 t „ 26 015 t „  1895
Schottland . . .  51 530  t „ 36 831 t „ 1895
Boston u. Kings Lynn 7 715 t „ 8 039  t „ 1895
West-IIartlepool . . 2 594  t „ 1 951 t „ 1895
Wales . . . . .  8 4 0 8  t „ 4 041 t „  1895
Cinder . . . .  353 t „ —  t „ 1895

173 281 t gegen 150 860  t in  1895
Westfalen 113 111 t „  111 250  t „ 1895

zusammen 286 392 t gegen 2 6 2  110 t in 1895

Es kamen somit 24 282 t mehr heran ais in derselben 
Periode des Yorjahres.

In dem ersten llalbjahr betrugen die Beziige von
Grofsbritannien 846  751 t gegen 685 035 t in 1895
Westfalen . . 662 528 t „ 618 939 t „ 1895

zusammen 1 509 279 t gegen 1 303 974 t in 1895

Es wurden somit im laufcnden Jahre 205  305 t 
mehr eingefiilirt ais in 1895, von denen 161 716 t auf 
Grofsbritannien und 43 589 t auf Westfalen entfallen. 
Wenngleich sich zwcifelsohne der Verbrauch von Kohlen 
in Hamburg recht weseutlich vermehrt hat, so sind doch 
die angebrachten Mengen entschieden fiir den Markt zu
grofs gewesen und macht sich mehr und mehr cin Gefiihl 
der Schwiiche bemerklich.

Nufskohlen waren im letzten Monat sehr dringend an- 
geboten und sind die Preise infolgedessen so bedeutend
heruntergegangen, wie solches vorher nie vorgekommen ist. 
Die heute erzieltcn Preise werden wohl kaum einen Nutzen 
fiir irgend jemand lassen.

Flufsfiachten zogen am Anfang des Monats ziemlich 
icharf an, sind jedoch nachher wieder abgellaut, wenngleich 
sie nicht auf den ungew5hnlich billigen Stand, den wir im 
Mai gesehen haben, zuriickgegangen sind.

(Nach gefl. Mitteilung von H. W. Heidinann.)

C. B e lg is c h e r  K o h le n m a r k t .  Der belgische Kohlen
markt blieb auch wahrend dieses Monats recht fest und ist 
bis Ende des Sommers keine Veriinderung in der bisherigen 
sehr zufriedcnstellenden Lage zu erwarten.

Das Hauptereignis bildete die am 2. Jun i seitens der 
belgischcn Staatsbahn stattgehabte zweite Vergebung von 
360  000  t charhons menus, 32 000 t charbons gailleteux, 
9600  t Schmiedekohlen und 1500 t Koks. Zunachst ist 
zu bemerken, dafs fur diese Adjudikation, welche in sonstigen 
Jahren regelmiifsig erst nach Ablauf des 2. Trimesters 
stattfand, diesmal ein friilieres Datum festgesetzt worden ist. 
Urspriinglich wrar diesclbe sogar schon liir den 26 Mai. 
vorgesehen, jedoch wurde sie infolge dringender Vorstellungen 
der Zechen, welchen die Bedingnishefte thatsachlich erst am
22. Mai zugingen, um 8 Tage vcrschoben. In Interessenten
kreisen sieht man den Resultatcn der zweiten Yergebung
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immer mit einer gewissen Sp innung entgegen ; die Lieferungen 
auf diese Abscliliissc beginnen niimlich erst im September, 
um am Ende des 1. Trimesters 1897 abzulaufen, und 
dienen bekanntlich die Preise, welclie dieser grofste Kohlen- 
Konsument aeeeptierl, der gesamten Privntindustrie ais Basis 
iiir die Kontrakte, welche innerbalb dieses Zeitraumes zu 
erneuern sind. Die erzielten Preise ergaben gegeniiber
denjenigen der letzten Adjudikation, vom 31. Miirz. nur 
unwesentliche Veriinderuugen. Es wurden bestellt:

14 '/a Loose menus gras, type II zu 9,50 bis 9 ,GO Frcs.
20 „ menus maigres „ II „ G,30 „ G,75 „
19 „ charbons Vagras y III „ 7 ,70  „ 8 ,—  „
20 „ „  ,, „  IV „ 8 ,70 „ 9 ,75 ■„
10 „  gailleteux „ „ 9,95 „ 11,25 „

3 „ charbons de forges „ 9,60

Yon diesen 92V2 Loosen entfallen 78^2  auf die
Prpvinzen Hainąut und Namur, und nur 14 auf die Provinz 
Liltticb. Die eigentlicben Fetlkohlen wurden in letzterem 
Bezirke iiberhaupt nicht angeboten, und an Magerkohlen 
type II nur 3 Loo.^e. Hinsichtlich letzterer Kohlensorte 
ist aufserdem noch zu erwiihnen, dafs von 45 Loosen diesmal 
in Charleroi 15 unter 6 ,75 Frcs. olTeriert wurden, wahrend 
bei der vorhergegangenen Adjudikation von 50 Loosen nur
2 unter diesem Preise angeboten worden sind. OITenbar
wollten sich die Zechen ihren Absatz an diesen Kohlen 
fiir den niichsten W inter sichern, denn bei Beginn der
Lieferungen, also im September, ist die Ziegelsteinfabrikation 
fast beeiidet, und sind infolgedessen zieinlich belangreiche 
Quantitiiten im Herbste und Winter disponibel. Jederifalls 
wiirden die Zechen bei Bedingung sofortiger Liefcrung in 
keinem Falle unter 6 ,75 Frcs. gegangen sein, denn unter 
den gegenwiirtigen Yerhiiltnissen gelingt es denselben kaum, 
den Bedarf der Ziegelsteinfabriken und Kalkbrennereien 
zu deeken.

In Hausbrandkolilcn ist das Geschiift augenblicklicli selir 
ruhig, jedoch ist der Versand immerhin lebhaft genug, um 
ein weiteres Wachsen der voin vergangenen Winter her- 
riihremlen nicht unbedeutenden Bestiindc zu vermeiden, ob- 
gleicli in den letzten Tagen die Schiffahrt auf verschiedenen 
Kanalen eingestellt worden ist, man nimmt fiir V t fette 
Fordcrkohlen 12,50 bis 15 Frcs., und fiir houille und 
gailletins 18 bis 24 Frcs. je  nach Qualitat.

Die am Ende dieses Monats ablaufenden Abschliisse 
mit der Eisenindustrie wurden flott bis Ende September zu
7 ,50  Frcs. fiir dic poussiers, zu 9,50 Frcs. fiir die fines, 
und zu 11,50 Frcs-. fur tout venant crnetiert; bei der 
gegenwiirtig selir gunstigen Iionjunktur der Eisenindustrie 
haben viele Konsumenten keinen Anstand genommen, fiir 
weitere 6 Monate, also bis zum 1. April 1897, zu um
0,50 Frcs per Tonne crhiihten Preisen abzuschliefsen.

Ueber den Koksmarkt ist nichts Neues zu berichten 
fiir Lieferungen im 3. Trimester verlangt man 15,25 Frcs. 
und fiir Lieferungen im letzten Trimester 16,25 Frcs. 
also um 2 resp. 3 Frcs. per Tonne hóliere Preise 
ais bei Beginn dieses Jalires. Die 1500 t, welche die

belgisclie  Staatsbahn vergeben hat,  w u rd en  indessen in 
Charleroi zu dem mit I l in b l ick  au f  d ie  a l lg em e in e  M ark t
lage  aufserordentlich b i ll igen  P re ise  von 13,50  Frcs .  ab 
Kokerei  olTeriert.

Die H altung des Brikettmarktes  h a t  sieli ebenf;ills k au m  
vcriindcrt;  se it  Beginn des Ja l ire s  ha t  sich d ie  A usluhr  
zw ar  e tw as gehoben, jedoch  ist  d ieselbe  bei w eitem  nicht 
s ta rk  genug, um den hiesigen F a b r ik an ten  d ie  volls ti indige 
A usnutzung  ih rer  P ro d uk t ionsfah igke i t  zu  gesta t ten .  Unscre  
B r iket t indus tr ie  ha t  mit  verhii ltnismafsig sehr  hohen  T ran sp o r t -  
kosten zu rechnen,  und v e n n a g  d a h e r  n u r  sc liwer gegen 
die englische  K onkurrenz  aufzukommen. Die  12- bis 1 50 0 0  t 
B rike t ts ,  welche  d ie  belgisclie  M arinę  fur L ieferung  vom
1. J u l i  bis 30. Septem ber laufenden J a h r e s  ausgeśchrieben 
ha t,  w u rd e  von d e r  Societć des agglomerds rdun is  de 
Charlero i,  d e r  Socićić des agglomerćs dc  Chfite lineau und 
den Charbonnages de  Mariemont. zu 16,95 bis 17,05 Frcs. 
pe r  T o n n e  franko Ostende olTeriert.

Sulbmissionen.
15 .  J u l i  d .  J . ,  vorm. 9 ’/2  Uhr .  K g l .  S t r a f a n s t a l t  

i n  L i i n e b u r g .  B edarf  an S te inkohlen ,  ca. 200 000 kg, 
soli gedeck t  .w erd en .  Angebote  nebst P ro b e n  s ind  e inzu
re ichen .  B edingungen konnen  e ingesehen w erden ,  sind 
au ch  gegen Ersta t tung  von 1 d l. S ch re ibgebuhren  kiiuflich.

15. J u l i  d .  J .  Z e c h e  D e u t s c h l a n d  in  l l a f s l i n g -  
h a u s  e n .  B ed ar f  an G rubenholz  zu vergeben.  Angebote 
s ind  e inzure ichen .  L ieferungsbedingungen k o nnen  bezogiMi 
w erden .

14. J u l i  d .  J . ,  vorm. 10 U h r .  G r o f s h .  D i r e k t i o n  
d e s  L a n d e s l i o s p i t a l s  i n  H o f h e i m  (Ileśsen-D afnistadt) .  
L ieferung  von ca. 3600 Ctr. S te inkohlen ,  st iickreiches 
R u h rc r  Fe t lsch ro t  I. Qunlitiit, ca. 11 000 Ctr. Nufskohlen, 
ca. 7000  Ctr, G iefsereikoks soli vergeben w erden .  Angebote 
s in d  e inzusenden.

8. J u l i  d . J .,  vorm. 9 U hr.  .J u s t i z .ge  b ii u d c 
D a r m s t a d t .  L ieferung  von ca. 1200 Ctr. Steinkohlen 
und  50 Ctr. A nth raz i tkoh len  1. Qualitiit  soli vergeben 
w erden .  Angebote  s in d  e inzure ichen .

P e i- s o h a 1 i c n.
D er Bergrat  S c l i m e i f s e r  ist von d e r  Untersuchung 

d e r  w estaustra l ischen  G oldfe lde r  nacli Deutschland zuriick- 
gekehrt .

Der Bcrgassessor W e r n e ,  b ish e r  Htilfsarbeiter am Kgl. 
O b erbergam t in Dortm und ,  ist  in g le icher  Eigenschaft  dem 
B erg rev ierbeam ten  fiir N ord -B ochum  zu Bochum iiberwiesen.

Der Bergassessor L o s c l i ,  b ish e r  Hiilfsarbeiter am Kgl. 
O berbergam t zu D ortm und,  ist  aushiilfsweise der Kgl. Berg- 
in spek tion  zu  Ibbenbiiren  i iberwiesen.

G e s t o r b e n :

Das Y o rs la n d sm i tg l ied  des Rheinisch-W estfiil ischen 
K o h len -S y n d ik a te s ,  D irek tor  K a r l  H a g e r ,  friiher Yorstand 
des E ssene r  K o h len -V erk au fsv e re in s .
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W e t t e r r i s s  d e r  Z e c T i e  H i b e r n i a  . TcCfe l

S  d h C L c h t  U L . J l .  I .

A n s z i e . ł u > n ć l . E i 7 i z i e l \ e T L ( Ł . E i n . z t ć h . e n d , .

m ie .

VII. Sohle.

VIII. S o ł t l e  .

F L .1  6 OsterL u,. We s te n , F l .S t

FL. '16 Ostcrbii.

F l.  i 7 ÓsterwL.WesUrrL S t ,S t .

Qaers. d.m.SohIe.

NcirdlJf-Otuers.j
f m  ----- <

F i .  Z Z O s te n  u W e ste w  S t .S t .  

F L . ZU Osteri. it.W estu n  S t .S t .  

F L . ZZ O s ten , uJYó s te r t S t .S t

Fi- i 7 Osten. u,.Wcsten

^JFL. •/ 6 O ste n  u .}Vcstcri

Fl. 17 Osien, uJYcsUtl Fl.SL.

SiLdLH;rOjllcts.
FL. 'i 6 OsterL n~Wester\* FL,.St.

der

d e r  JX. S o h l e .  ■ I V

S oTtle.

N o r d f e l c L  . 

F e t i k o h l e n p - a r t i e -

S c h . i i c h t I u . l L

Ein7.ieh .c7id.

S ix d .f e . lc L  .

Gasltohlenpa.rlie .

W et" t e : r  s  L  a. itl:oxT3 s l t l t t l  .

S ch a ch t LIL
Awsr.iehjin.cL

F l .1 3  Ostem,

Fl.13 Weslcrt.

L itK . u. Drucie v. J o s  . F e  dter , E  s s e n  - R u K r
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