
j\k  29. X X X II, J a h rg a n g . G l i i c k a u f E ssen  (R u h r), 18. J u l i  1896.

B e rg -  und H i i t t e n m a n n is c h e  W o c h e n s c h r i f t .
(Z o itu n g a-F re is lis to  N r. 27CG.) — A b o n n o m o n t s p r o i s  v io rte ljah rlich : a) in der £xpod ition  3 M ark ; b) durch  dio lo n t  be/ogon 3,75 M ark. 

E inzelnum m er 0,50 M ark . — I n a o r a t o :  dio y io rm algfiipaltone Nonp.-Zeilo oder doron R aum  25 P f£

Be i t r i l ge  z u r  S c h l a g w e t t e r f r a g e .  Von Bergrat 
Beli .....................................................................................

D ie  g r o f s b r i t a n n i s c h e  B e r g w e r k s p r o d u k l i o n  
i in J a h r e  1 8 9 5 .........................................................

D ie Sy n d i k a t s b  cw egu ng im Ko h i e n  b e r g b a u  
d e r  Y e r e i n i g l e n  S t a a t e n  u n d  E n g l a n d

T e c h n i k :  Eine neue Venlilationseinrichlung gegen 
die Kohlenselbstentziindung auf ScliilTen. Ver- 
wendung einer elektrischen Rangiennascliine

Y o l k s w i r t a c h a f l  u n d  S t a t i s t i k :  Rheinische
Braunkolilenindustrie. Forderung der Saargruben. 
Auf den deutschen Miinzstatten. Kohlenausfuhr

In  Ii
Seite

553

568

570

571

a j  l:

Grofsbritannieiis 1896. Kohlenbewegung in dem 
Duisburger Hafen. Kohlenbewegung in demRuhr- 
orter H a f e n ................................................................

V e r k e h r s w e s e n :  Bezirkseisenbahnrat zu Koln.
Wagengestellung im Rnhrkohlenrevier

V e r e i n e  u n d  V e r s a m i n l u  ng e n :  Deutscher Privat- 
Beamten-Yerein. Vereiu Deutscher Maschinen- 
Ingenieurp. General-Versammlungen

P a  te  n t -  Be r i  ch t e .........................................................
M a r k t b c r i c h t e :  Borse zu Dusseldorf. Der deutsche

Eisenmarkt im J u n i ...................................................
P e r s o n a 1 i c 1 1 .........................................................

Seite

571

572

573
574

575
576

Am D onnerstag starb zu Berlin der D ircktor des Museums fiir N aturkundc,

G-eheime Bergrat, Professor Heinrich Ernst Beyrich
im 81. Lcbenąjahre. Beyricli war am 31. A ugust 1815 in Berlin geboren. H ier besuchtc er das Gymnasimn
zum Grauen K lostcr, in der P rim a ais M ltschiiler des F iirsten Bismarck. Sclion m it 16 Ja liren  bezog er, 
wie wir dem R cichsanzeiger entnehm en, die Universitat und tra t ais S tudent bereits m it einer A rbeit hervor, 
die in Poggendorfs A nnalen yeroflentlicht w urde; es war eine Besclireibung des Plienakits nach einem von
ihm entdeckten V orkom m en des M inerals im Elsafs. E r bracbtc seine Studien durcli dic Doktorpromotion
in Berlin 1837 zum Absclilufs und w urde h ier Assistent am M ineralogischen M useum. Nacli dem Tode von 
Weifs (1 8 5 7 ) w urde ihm die L eitung  der paliiontologischcn Sam m lung anyertrau t, und 1875 trat er ais Nachfolger 
von Gustay Rose an die Spitze des gesam ten Museums. An der U niversitat hatte  er sieli schon 1841 ais P rivat- 
dozent eingcfiihrt, 1846 w urde er aufserordentlich er und 1865 ordentlicher Prolessor. Seine Lehrthiitigkeit kam 
gleichzeitig auch der B erg-A kadem ie zu gute. In  der A kadem ie der W issenschaften nalini er seit 1853 den 
Piatz cin, den vor ihm Leopold yon Buch inne hatte. Seine zalilrcichen paliiontologischcn Schriften w urden 
entscheidcnd fiir die A ltersbestim m ung der Gesteinsschicliten, gleichzeitig aber auch bedeutsam  fiir das System der 
Zoologie. Seit Jah rzehn ten  w ar B eyrich der Begriindcr und H auptforderer aller geologischen Unternehmungen. 
Ais M itdirektor der geologischen L andesanstalt seit ihrem Bcstehen (1 8 7 3 ) leitete er die. wissenschaftlichen Arbeiten 
dieser A nstalt und erwarb sich besondere V erdienste um das Zustandekom m en einer genauen geologischen K artę 
Deulschlands. A udi bei dcm neuen M useum fiir Naturkundc, dessen erster Y crw altungs-D ircktor er wurde, be- 
walirte sieli sein yielerprobtes O rganisationstalent.

Beitrage zur Sehlagwetterfi-age.
Yon Gcneraldirektor, Hergrat B e l i r e n s ,  Herne.

Hiorzn Tafel X IX—XXXIV, (*3—*18). Zur Tarelbezeiclinung cf. Anm. auf S. 517.

Bei der A ufgabe, den Gefahren aus dieser hoch- 
gradigen, im rlieinisch - w estfalischen Kolilenbergbau 
gliicklicherwcise sonst nicht beobachteten Gasentwickelung 
m it w irksam en M itteln entgegen zu treten, kam es in 
erster L in ie  darauf an, den besonderen Ursachen, den 
Quellen dieser intensiven G asausstromung nachzugehen.

II. Teil. S c h la g w e tte r  -  U n te r s u c h u n g e n  a u f  Zeche 
H ib e rn ia  b e i G e ls e n k irc h e n . 

A .U r s a c h l ic h o  V e r h a l t n i s s e  b e i d e r E n tw ic k e lu n g  

v o n  G r u b e n g a s .
I. Zweck und A rt der Y ersuchc.

I)ie Zeche H ibernia brachte im Novem ber 1895 bei 
einer tagliclien Forderung von 915 t pfo T ag  5 4 7 2 0  cbm, 
oder pro M inutę 48,1 cbm Schlagw etter zum Ausziehcn*).

n ®asal)stalt der Stadt Koln a. Rh. produzierte in 1893 
Gas 63 700 cbm taglich.

Die in der Zeit vom 1. A ugust 1894 bis zum 
26 . F ebruar 1895 ausgefiih rten , umfassenden U ntcr- 
suchungen bezw eck ten :

1. die A nteile auszum itte ln , welche beziiglich der Gas-
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ausstrom ung flon A us- und V orriclitungs- und welche 
don A bbaubctrieben zufallen, insbesondere die von 
der V orrichtung zuńi A bbau fortschreitende E nt- 
gasung der Fliitzc nachzuw eisen;

2. die ursachlichen Bezichungen zwischen der G as
entw ickelung und  dcm in der Kohle lierrschenden 
Gas druck aufzukliircn.

D ic U ntersuchungcn und das bei denselben gcwonncne 
reichlicbe Beobachtungsinaterial fiihrten un ter B eriick- 
sichtigung des Einlliisscs der L uftdruckyorandcrungen 
zur Aufstellung einer allgem cincn tbeorctischen Definition, 
welche die K enntnis von den Vorgiingen bei der G as- 
ausstrom ung, insbesondere die ursachlichen Bezieliungen 
zw ischen G asausstrom ung und Gasdruck zu erweitern 
gceignet scin diirfte.

Die 'W etteruntersuchungcn umfafstcn folgende Ar- 
beiten: F cststellung der Menge der die Strecken durch- 
zielienden G ruhenluft vcrm ittclst des Ancinoinctcrs, F est- 
stellung der Mengen des in der Grubenlnft enthaltcnen 
G rubengascs durch chcm ische Analyse, Beobachtung der 
G asspannung in Bohrlochcrn durch Manometcr, der ans 
Bohrlochcrn austretenden Grubengasincngen durcli M essung 
m it besonderen Mefegefafsen, Fcststellung der Zusam m en- 
setzung des aus Bohrlochcrn austretenden Gascs durch 
A nalyse und Barom cterbcobachtungen.

Sam tliche Vcrsuche in der G rube sind nach A n- 
w cisung des D arstellers von dem Stc.iger I l u m m e l s i e p ,  
Absolvent. der B ergschule I. K lasse B ochum , unter 
ste ter und spczicller K ontrole des au f dem Gebiete der 
W clte rkundc durch litterarische Arbeiten bekannten 
M arkscheiders R i c h t e r  zu lle m e  ausgefiihrt worden. 
D er letztere ha t auch bei B earbcitung der Vcrsuchs- 
ergebnisse in dankensw ertester W eise sciuc scliarfe 
Beobachtungsgabe und grofse Erfahrung in den Dicnst 
der Sache gestcllt.

D ic fiir dic Y crsuche bonutzten Bohrliichcr wurden in 
D urchnicssern von 90 mm m ittclst Schlangenbolirern lier- 
gestellt. Zum  Zwccke der D ruckm essung wurde ein der 
Liinge des Bohrlochs entsprcchcndes Gasrohr von 14 mm 
lichtem  D urchm esser und 3 mm W andstarkc eingebaut fefr. 
Skizze). Die R ohre trugen am hinteren Ende einen Flanscli 
v o n S 0 — 85 mm Durchm esser, m itdem Z w cck, dem Yersatz 
zw ischen W and und Rohr einen Stiitzpunkt zu geben 
und zu verh indern , dafs der Versafz in den au f 
Bohrlochsboden freizuhaltcnden Einstrom ungsraum  eintritt. 
D er letztere w ar gleichm afsig au f eine Liinge Yon 20 cm 
bem essen: cin w eiteres Vordringcn des Rohres wurde 
durch Einsetzen eines 1,5 cm starken Holzstabchens 
yerhindert. D as aus dem Bohrloch heraustretende Ende 
des Rohres w ar m it Scliraubengewinde zum Anbringen 
des D ruckm essers, Abfluferohrcs etc. ausgcstattct. Zum 
Besetzen des Bohrloches w urde angetrockneter Lclim, 
in alte Segelleinwand zu P atronen geformt, angewandt.

D er Bcsatz wurde m it einem au f der Innenseite aus- 
geluihltcn Stampfcr festgestam pft; der letztere umschlofs 
etwa "3/ 4 des Rohres und pafste sieli nach aufsen der 
Bohrlochsw andung an.

Zum Giessen des G asdruckes w urden drei F eder- 
m anom eter fiir 10 — 15 A tm ospharen D ruck und drei 
Quecksilbcr- bezw. W asscrm anom cter yerw andt.

Z ur Bestim m ung der aus dem Bohrloch austretenden 
Gasm engen w urde der nachfolgend skizzierte vom Mark- 
scheider R i c h t e r  angegebene B lechbehaltcr von 22 cm 
D urchm esser und 30 cm H ohe m it 11.39S 1 Inhalt 
benutzt. b und a sind D urch la fshahne von glcicher

Durcligangsoffnung, d cin lu ftd icht m it Verschraubung 
ycrsehener D eckel. D ie Y erb indung  des Gefafses mit 
dem Bohrloch ste lit cin G um m ischlauch g ber.
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Beiin G cbrauch w urde das In strum en t m it W asser 
gefiillt, der D eekel d fest geschlossen. W urde  nun b 
geschlossen, a geiiffnct und erfolgte in  dieser Stellung 
ein Ausflufs von W asser, so w ar dies ein Zeiclien von 
U ndiehtigkeit im A pparat; erfolgte ein Ausflufs nicht, 
so w urden b und  a  geoflhet. D ie Z eit des Austliefsens 
w urde durch eine Sekunden-U hr enn itte lt. An dem 
A pparat is t ein m it einer S kala versehener W asserstands- 
zeiger angebraeht, der gestattet, die M enge des aus- 
iliefsenden W assers d irek t von der Skala in  L itcrn  ab- 
zulesen. Bei sam tlichen V ersuchen w urde die Menge 
des ausstrom enden Gases durch M essung bei oflen- 
gehaltenem  Bohrloch nach A blassen des D ruckes 
bestimmt.

II. V e r s u c h e  z u m  N a c h w e i s  d e s  
F o r t s c h r e i t e n s  d e r  E n t g a s u n g  v o n  d e r  Y o r -  

r i c h t u n g  z u m  A b b a u .

Das Flótz 13 w ird iiber der 9. T iefbausohle nach 
Osten (siehe dic grundrifsliche D arstellung auf Tafel *3) 
durch cinc strcichendo Stiirung in cin unteres und ein 
oberes Stiick gctcilt, w elche beide getrennte W ctter- 
fiihrungen besitzen. Im  uiiteren Stiick ist eine wcstliche 
und eine ostliche B auabteilung gebildet; in der wcstlichen 
wurden Grund- und P arallelstreckcn m it den zugehorigen 
A ufhaurn vom Septem ber 1891 bis O ktober 1892 auf- 
gelahren und der P feilerabbau  1'olgte der Vorrichtung 
auf dem Fufse. In der ostlichcn B auabteilung  machten 
die weiter aufgefahrenen G rund- und Tcilsohlenstrecken 
etwa im Oktober 1894  an der ostlichcn FeldeSgrenze 
halt. Beim Beginne der Bohrlochs -  Bcobachtungcn 
(3. Novembcr 1894) w urde A bbau  in der ostlichcn 
Abteilung noch n ich t betrieben, erst gegen Ende der 
Versuchszeit w urde m it dem ersten Pfcilcrverhieb an 
der M arkscheide begonnen.

Die westliche A bteilung stand  hicrnach rund 2 Jah rc  
langer in AngrilT ais die ostliche; beide Abtcilungcn 
besitzen eine getrennte W ettcrabfiih rung , die westliche 
bei s, die ostliche bei i au f dem Grundrifs.

Die in der liicruntcr folgenden ZusammenstcHung 
enthaltcnen W ettcrm essungen hatten  den Zweck, inncr
halb der beiden B auabteilungcn die fortschreitende Ent
gasung in den einzelnen S tadien  der A uskohlung von 
der Vorrichtung bis zum  A bbau  aufzuklaren. Zu dem 
bezeichneten Zweck w urden in der wcstlichen Bau- 
Abteilung an 8 P unk ten  (1 bis s au f dcm  Grundrife), 
in der ostlichcn A bteilung an 10 P unk ten  (a  bis k) 
Messungen der durchziehendcn W etterm cngen ausgefiihrt 
und zu gleiclier Zeit w urden G asproben genominen, 
um darin durch A nalyse den P rozcntgehalt an Gruben
gas zu ermitteln. A us den gew onnenen Resultaten ist 
sodann die Mengc des dic einzelnen Mefspunkte 
passierenden G rubcngases bercchnet (siehe Spaltc 4 in 
der ZusammenstcHung).

1 2 3 4

Mclspunkt Luftąuaiitum
cbm pCt. c h 4 Bcrechnung ans 

2  n. 3 cbm C 114

a 81,27 0,34 0,276
b 238,38 0,42 1,0 0 1
c 223,47 0,58 1,296
d 147.57 1,00 1,476
c 128,26 1,24 1,591
r 228,00

168,45
1,30
1,70

2,964
2,863£

U • 254,93 1,77 4,512
i 338,77 1,63 5,521
k 101,60 1,73 1,757
I 105,81 0,58 0,613

ni 177,44 0,31 0,550
n 36,38 0,39 0,142
0 54,86 Versuc] yorungluckt
P 44,35 0 ,12 0 ,05!
i 166,60 0,31 0,516
r 356,73 0,04 0,143
s 271,66 0,69

Beobaclituiigs
1,874 

zeit 28. Dez. 1894.

D as E rgebnis der E rm ittelungen ist, dafs der aus- 
ziehende Strom  der wcstlichen A bteilung m it seinen 
271 ,66  cbm frischen W ettc rn  0,69 pCt. Schlagwetter, d. s. 
1 ,874 cbm pro M inutę, zum  Auszielicn bringt, w ahrend der 
cntsprcchende Strom der ostlichcn A bteilung bei Zu- 
fiihrung des grofseren Q uantum s W ette r von 338,77 cbm 
1,63 pCt. Schlagw etter d. s. 5,521 cbm pro M inutę cnthielt.

D ie G ascntw ickclung der ostlichcn A bteilung vcrhalt 
sich dem nach zu derjenigen der wcstlichen wie 5,5 : 1,8. 
W ettcrm essungen in der Zeit, in w elcher dic westliche 
A bteilung in V orrichtung stand, ergaben, dafs dieselbe 
derzeit in derselben hochgradigcn W eise W etter fiihrte, 
w ie die ostliche A bteilung. Es deutet demnach das 
Y erhiiltnis der A usstrom ung gleichzeitig dasjenigc der 
starken E ntgasung der wcstlichen A bteilung an.

D as Vcrfolgen der Ergebnisse an den einzelnen 
Stationen g ieb t cin anschauliehcs Bild von der rapiden 
Z unahm e der G rubengasm engcn m it dem Aufsteigen des 
Strom s in dem V orrichtungsfeldc der ostlichen Abteilung, 
w ahrend eine auch nu r annahernd starkę Zunahm e 
durch dic Pfeilcrbaue n icht zu bem erken ist. D ie 
M essungen ergeben hicrnach

1. in U ebereinstim m ung m it den bekannten auf 
anderer G rundlage vorgenom m cnen H ilbckschcn U ntcr- 
suchungen*), dafs dic G ascntw ickclung im A bbaufelde 
infolge E n tgasung  unverh;iltnism afsig geringer ist, ais 
im  V orrichtungsfclde,

2. dafs au f Ilib e rn ią  die H auptgasentw ickelung den 
frischen K ohlcnstofsen entstam m t.

Z ur B estatigung der Schlufsfolgerung unter 2 w urden 
in der G rundstrecke der in Rede stehenden B au- 
ab teilungen Bestim m ungen der pro M inutę an einzelnen 
h intercinanderfolgcnden P unk ten  durchziehendcn Mengen 
an K ohlenw asserstoffgas yorgenomm en. D ie V ersuche 
ergaben vom P u n k te  t  ab eine derartige Zunahm e an 
G rubengas, dafs am P unk te w der G rundstrecke bereits

*) H i l b c k ,  Zeitschrift fiir das Berg-, HiUten- und Salinen- 
wesen. Band XXXIV, Jahrg. 18:6, S. 146 ff.
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0,281 cbm Kohlenwasserstoff, d. i- die H alfte des in 
der westlichen B auabteilung  iiberhaupt entwickelteii 
G rubengases, passierte, olme dafs cigenlliclie K ohlen- 
gow innungspunkte iiberhaupt beriih rt waren. (Siehe 
Z usam m enstellung h ierun ter.)

W e t ł e r i n  o s s u n g e n  v o m  17. D e z e m b e r  1894.

1 2 3 4 5

Mefsstatlon

Wettcrge- 
schwindigkeit 

pro Minuto 
m

Luftquantum 
pro Minutę

cbm

Prozent
Kohlen-

wasserstoff

Absolute Menge 
Kohlcuwasser- 
stofT berechnet 

aus Spalte 3 u. 4

t 45 139,46 0,05 0,070
u 52 150,28 0,08 0,120
V 46 154,56 0,11 0,169
w 49 5 155,92 0,18 0,281

I II . U r s a c h l i c h e .  V e r h ; i I t n i s s o  be i  d e r  E n t -  
g a s u n g  d e r  F l i i t z e  u n d  u r s a c h l i c h e  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  G a s d r u c k ,  G a s v o l u m  u n d  L u f t d r u e k .
1. O ertliche und zeitliche Verhiiltnisse der Versuche.

D ic Y ersuche, die von der V orrichtung zum Abbau 
fortsehreitende Entgasung der K ohle in ursaclilichen 
Zusam m enhang m it dem in Bohrlochern beobachteten 
G asdruck und  dem entwickelteii Gasvolum zu bringen 
und die zwischen denselben bestehenden Beziehungen 
auszum itteln , w urden durcli die Vcrsuche auf dem 
G abrielc-Schacht bei K arw in* ) und die in gleicher 
W eise au f englischen G ruben**) ausgefulirten Bolirlochs- 
yersuche yeranlafst.

E rst bei A bfassung dieser A rbeit gelangtc die hiichst 
interessante und bedeutungsvolle, fur die Beurteilung 
der Schlagw etterfrage riclseitige Aufklarung bringende 
A rbeit: E tudcs sur le  grisou, premieres recherclies et 
experieneesparM .M .G .S ćlio rri, W atteync et Macąuet***) 
durch die liebenswiirdige und dankenswerte Zuwendung 
durch lle rrn  W atteync in den Besitz des Darstóllers.

Bei allen diesen A rbeiten w ar die leitende Idee, 
durch Einfiiliren von Bohrlochern von verschiedenen 
Tiefen die inneren K ohlenpartieeń aufzuschliefsen und 
die V organge der Gasbewegung in denselben durcli 
Messung der Druckhohcn des Gases und der diesen 
Ilohen entsprechenden Gasniengcn der aufsem Be- 
obachtung und Fcststellung zuganglich zu maclien.

A uf der Zeche Ilib e rn ia  wurden im ganzen an 42 
Bohrlochern 598 Einzelbeobachtungen des Gasdrucks 
des G asrolum s und des Baromcterstandes gemacht 
D ieselben sind auf den Tafeln *5— *13 zusammen- 
gestellt und zur graphischen Darstellung gebracht. 
Tafel *4 zeigt eine grundrilMiche Darstellung der Gruben- 
baue, au f welcher dic einzelnen Bohrlijcher-McŁpunkte

*) G. K o h l e r ,  Zeitschr. des Yereins Deutscher Ingenieii™ 
Jahrg. 1SS5, Band XXIX Nr. 46, S. 893 ff. ^ ^ e u r o ,

**) Amialcs des tr,vrsux publics de Bdgiąue 1887 tome XLV 
o, 127 ff. >
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eingetragen sind. (V ergl. dic profilarische D arste llung  
der B aue aui Tafel *1 im Teil I, B ew etterungsein- 
riclitungcn.) Tafel *14 enthiilt ein U ebcrsichtsblatt, 
und au f diesem eine grapliische D arstellung der Ilochst-, 
N iedrigst- und M ittelw crtc sam tliclier Bohrlocbsbe- 
obachtungen. Tafel :|!ló  g iebt fiir jedes einzelne Bohr- 
loch dic M ittelw crtc siiintlicher Bobrlochsbcobachtungcn 
beziiglich des G asdrucks und des Gasvolum s an.

D ie ortlichen und zeitliehcn V erhaltn isse fiir die 
vorgcnom m encn V ersuche waren dic folgenden:

1. Y e r s u c h e  i n  B o h r l o c h e r n  i n  d e r  f l a c h c n  
F l i i t z p a r t i e  s i i d l i c h .

a) Flotz 13.
«. Bolirlocher 1— 6, 9. T icfbausohlc (5 2 0  ni) (Tafel S:5), 

sind je  4 m tief. D ieselben liegen von einander 
getrennt an den au f Talel *3 bezeichneten Stellen. 
D ic un tcrsuchtcn  Kohlcnstofsc geliorcn teils der Yor
richtung, teils dcm A bbau an.

/?. 10. T icfbausohlc (610  m) auf dcm 2. b linden Schacht 
(Tafel * 6 ). Bohrloch 7 ist l m ,  Bolirlocli 8 is t 3 m  
tief. Bolirlocher vor dem selben Stofs; Bcobachtungen 
nącheinander. K ohle ist in Y orrichtung.

b) F lo tz 16.

«. 10. Tiefbausolile, 2. siidlichcs Stiick Osten (Tafel *7). 
D ie Bolirlocher 9, 10 und 11 stehen iiber der Grund- 
strecke im  vorgerichcten Pfeiler, die Bolirlocher 12,
13, 14 un ter der G rundstrccke im festen Stofse. Beob- 
ach tungen  gleichzcitig.

/9. 10. T iefbausolile, 2. siidl. Stiick W esten  (Tafel *8). 
D ie Bolirlocher 15 — 22 stehen vor einem und dcm- 
sclben Stofs der G rundstrccke.

Bohrloch 17, 1 m tief, beobachtet vom 1. 8.
bis 2. 8.

» 18, 2 m -V ist das vcr-
liingerte Bolirlocli n , bcobachtet Yoni 2. 8.

bis 21. 8.
Bolirlocli 19, 3 m tief, bcobachtet voni 8. 8.

bis 21. 8.

» 20, 4 » V ; }
Yom 15. 8.

bis 21. 8.

V 15, 0,4 » } )
vom 25. 8.

bis 5 9.

» 16, 0,6 » V »
vom 25. 8.

bis 5. 9.

V 21, 7 V i>
vom 11. 9.

bis 19. 9.

» 22, 10 >3 V V
vom 18. 9.

bis 29. 9.

S am tliche Bolirlocher stehen in frisch vorgerichtetem  Stofr. 
y. 10. T iefbausolile, 1. Stiick O sten (verkehrtes Stiick r 

(T afel * 9 ) . D ie v ier B olirlocher 2 3 — 26 stehen in 
frisch yorgeriehtetem  Stofse der G rundstrccke.
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Borhloch 24, lm  ticf, beobaclitet vom  20. 9.

bis 26. 9.
ii 25, 2  >.> » „ vom 27. 9.

bis 8 . - P
I

>i 23, 0 :6 „  „ „ yom 1 1 . 1 0 .

bis 17. 1 0 .
V 26, 3 ,  , yoiu 19. 1 0 .

bis 24. 1 0 .

Nach der B cobachtung an einem Bohrloch -\vurdc 
der Stofs abgckohlt und das n iichste’ Bohrloch gebohrt. 
Kohlcnstofs frisch in V orrichtung.

c) Flotz 17.

10. T iefbausohle, II. Stiick, O rt 1 Osten (Tafcl *10). 
Bohrlocher 2 7 — 29 in frisch yorgerichtetem  Stofs.

Bohrloch 27 . . . .  0 ,6  m tief
« 28  . . .  . 2  „  ,.
>; 29 . . . .

Beobaclitungcn gleichzcitig , jedoch blieben wiihrend 
der B cobachtung an einem der Bohrliicher dic anderen 
beiden geschlossen.

2. V e r s u c h e  i n  B o h r l o c h e r n  i n  d e r  ś t c i l e n  
F l o t z p a r t i e .

a. Flotz 17, 10. T iefbausohle, I I I .  Stiick (Tafcl *11). 
Bohrlochcr 3 0 — 32 stehen in der ostlichen Sohlen- 
strecke in friscli yorgerichtetem  Stofs.

Bohrlocli 30 . 0 ,3  m t.iefi
„ 31 . 1 m ., / g leichzcitig  beobaclitet.
„ 32 . 3 m ..
„ 33 . 5,5 m tief, stclit im frischcn Stofs

westliehe G rundstrecke.

b. Flotz 17, 10. T iefbausohle, IV . S tuck (Tafcl *1.2) 
Bohrlocher 3 4 — 36 stehen im  O rt Nr. 1 Osten, in frisch 
yorgerichtetem Stofs.

Bohrloch 34 . 0 ,6  m  tief I
» 35 . 2 m „ > gleichzcitig  beobaclitet.

36 . 4 ni „  ]
» 37 , 9 m tief, O rt 1 , W esten  im

frischen Stofs.

c. Flotze 18, 22, 23, 24  (T afcl *13), in allen Fiillen 
frisch aufgefahrenc G rundstrecke; B ohrlocher stehen 
uberall in der S trcckenm ittc.

Bohrloch 38 . . , 4 m ticf, 10. Sohle, Fliitz 18,
» 39 . . .  4 m 10. ,, .. 22,
x 40 . . .  4 m 9 . „ 2 2 .
» 41 . . .  4  m r  9 . ,. ... 23,

42,-. . . i m  r  9 . „ 24.

2. E n t w i c k c l u n g -  d e r  T l i e o r i e  i i b e r  d i c  
u r s a c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n  z w i s e h e n  G a s d r u c k  

u n d  G a s y o l u m .

B ohrlocher 1 — 6 , T a fc l*5. Bohrlocher 17— 20, T a fe l* 8 .

F iir die F rage der B eurteilung  der ursachlichen 
,V erhaltnisse bei der E ntgasung der F lotze und der 
ursachlichen Beziehungen zw isehen G asdruck und  Gas- 
yoltim sind die E rgcbnisse der B eobachtungen im 
F lo tze 13 von grundlegendcr B edeutung. An den au f 
der grundrifslichcn D arste llung  (Tafcl *3 ) bezcichneten 
Stellen w urden iiber der 9. T iefbausohle des llachen 
siidlichen T cils des F lotzes 13, w elcher sich von je h e r  
durch starkę G ascntw ickclung ausgezcichnet hatte, drei 
Bohrlochcr, 1, 2, 3, von jo 4 m Tiefe hergestellt und  
yoni 3. NoYcmber 1894 bis zum 22. F eb ru ar 1895 
beziiglich des Gasdruclces und der G asentw ickelung beob- 
achtet. Vom 3. J a n u a r  1895 w urden noch drei weitere 
Bohrliicher, 4, 5, 6 , m it in  die B cobachtung hinein- 
gezogen. Ih re r  L age nach w aren die Bohrlocher so 
gewiihlt, dafs sic K ohlcnstofse erschlossen, w clche in der 
Rcihcnfolge yoiu Bohrloch 1 nach 2, 3, 4, 5, 6 seit
25 , 16, 10, 9, 3, 0 M onaten Yorgerichtet w aren und 
daher gewisserniafscn Entgasungsstadien m it den an- 
gcgebenen Z eitin tervallen  Yorstelltcn.

Fafst m an zunaćhst d ie  Bohrlochcr 1, 2, 3 ins Auge, 
w clche cinc um  2 M onate liingere Beobachtungszeit ais die 
Bohrlochcr 4, 5, 6 besitzen und beziiglich des Alters der 
Yorgeriehtetcn Kohlcnstofse w citc Zwischenstufen von 25 
zu 9 zu 0 M onaten bilden, so dafs die V errm itung zuliissig 
ist, dafs bei ihncn die fiir die E ntgasung charakteristisehen 
E rscheinungen am deutlichsten zu beobachtcn sind, so 
ergiebt schon die crste B etraehtung, dafs:

die drei Bohrlocher zu einer und derselben Beobachtungs
zeit drei yollstiindig yerschiedenc Stadien der Gas- 
cntw ickelung und  des G asdrueks yorstellen, derart, dafs 
Gasyolum  und G asdruck bei dcm der jiingslen  V or- 
rich tung  angcluirendcn Bohrloch 3 bei weitem am 
hochsten, bei dcm , dem A bbau angehorenden Bohr
loch 1  aber am niedrigsten sind ;

und ferner:

dafs im Laufe der Beobachtungszeit G asdruck und 
GaŚYolum abnehm on und zw ar in K uryen, welche 
bei holiem G asdrnck steiler, bei niedrigem  flacher 
vcrlaufen, und dafs bei der unvcrkennbaren, allgem einen 
P ara lle lita t von G aśdruck und G asvolum  das letztere 
eine (noch w eiter zu definierende) Funktion yon dcm 
ersteren ist.

Noch deutlicher treten diese Beziehungen heryor, 
wenn fiir jedes der drei Bohrlocher die w esentlichsten 
Beobachtungsw erte der hochste, niedrigste und M ittel-
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w ert des G asdrucks und Gasvolums, wie nebenstehend 
gescliehen, zusam m engestellt werden.

11 2 I 3 1 4 5 6 7 8
io
•Z Alter H o c h s t e r N i e d r l g s t e r M i t t e l  des

1-4 des Gas- Gasdruck Gas- Gasdruck Gas- Gas-
Be- austritt austritts drucks

W triebs- mm mm
punktes Liter Wasser- Liter Wasser- Liter

* Monate pro Min. saulc pro Min. saule pro Min. sanie

1 25 0,G28 7 0,300 0 0,486 3,8
2 9 1,703 8 000 1,015 600 1,291 3 435
3 0 4,061 146 000 1,120 38 000 3,008 92 750

Es ist ersichtlich, dafs in keiner der Relationen 
eine Abweichung gegen die au f  Seite 557 aufgestellten 
Schlufsfolgerungen vorliegt.

F iir den V ergleich der Beobachtungen in der er- 
w eiterten R eihe der Bohrloeher 1— 6 sollen die zur 
gleichen Z eit ausgefiihrten V ersuche in der Zeit vom
3. Ja n u a r  1895 bis zum 1. Febr. d. J .  benutzt werden. 
E ine Żusam m enstellung der Beobachtungen fiir die 
w ichtigsten Relationen des Hochst-, M ittel- und Niedrigst- 
w ertes des G asdrucks und Gasvolums ergiebt:

1 2 3 4 5 6 7 8

H 6 c h s t- M i t t e l  - N i e d r i g s t -
% Alter Gasdruck VoIum Gasdruck Volum Gasdruck Yolum
OO des mm Liter mm Liter mm Liter
H

Stofses Wasser- pro Wasser- pro Wasser- pro
ca saule Minutę saule Minutę saule Minutę

1 25 7 0,488 3,8 0,431 0 0,303
4 16 425 0,882 201 0,794 103 0,686
5 10 183 1,077 135 0.991 106 0,800
2 9 1 101 1,257 806 1,084 571,2 1,015
6 3 2 992 0,825 2 506 0,622 31 985 0,412
3 0 104 000 3,771 72 380 2,091 8 000 1,148

D ie Priifung der obigen W erte fiir Gasdruck und 
Gasvolum in ihrer A nw endbarkeit auf die auf Seite 557 
aufgestelłten Satze zeigt, dafs die letztercn durch die 
uberwiegende M chrzahl der Falle (86  pCt.) bestatigt 
werden, dafs indessen die Beobachtungen in Bohrioch 5 
beziiglich der Hiihe des Gasdrucks, in Bohrioch 6 be- 
ziiglich des G asrolum s die aufsteigenden Reihen unter- 
brechen und demzufolge der allgemeinen Anwendbarkeit 
des ersteren Satzes w idersprechen. D a die Rcsultate in 
deri beiden Bohrlochem gleichwohl solche sind, welche 
fiir sich betrachtct durchaus regelmafsige Beziehungen 
zwischen Gasdruck und Gasvolum erkennen lassen, so 
entsteht die Annahm e, dafs die beiden Griilścn V und h 
fiir yerschiedene Bohrloeher und zu untersuchende 
Kohlenstofse zw ar reziproke Beziehungen besitzen, dafe 
diese letzteren aber n icht durch den einfachen Satz: 
„D as Gasvolum ist dem Gasdruck proportional" mit 
allgemeiner G iiltigkeit ausgedruckt werden konnen.

B e m e r k u n g .  Fur die Bohrloeher i ,  2 und 3 sind nur die 
Beobachtungen vom 3. Januar 1895 bis 22. Februar 1895 beruck- 
ilehtlgt.

Z ur Auffindung allgemein ;[giiltiger Regeln ist es 
niitzlich, die Vorgiinge bei der G asausstrom ung in B ohr- 
lochern von verschiedener Tiefe an einem und  dem 
selben A rbeitsort, d. h. un ter Bedingungen zu beobachten, 
welche einigermafsen konstantę V erh;iltnisse in der 
aufseren Beschaffenheit der Kohle, D ichtigkeit, Porositat
u. s. w. voraussetzen lassen. In  der Aachen F lotzpartie 
w urden im Flotz 16 iiber der 10. T iefbausohle in der 
w estlichen G rundstrecke (F e ldo rt) die folgenden Bohr- 
locher beobachtet:

Bohrioch Ifd. Nr. 17: l m  tief, vom 1. b is 3. A ugust,
„  „  „  18: 2 m tief, das verl;ingerte Bohrioch 17

vom 3. b is 23. A ugust,
„  „ „  19: 3 m tief, vom 8. bis 23. A ugust,
„ „  „  2 0 : 4 m  tief, vom 15. b is 23. A ugust,

die d rei letzten  Bohrloeher dem nach vom 8. bezw. 
15. A ugust gleichzeitig. D iesen V ersuchen schlossen sich 
noch solche in einem 40 und 60 cm, einem 7 und 10 m 
tiefen Bohrioch (laufende Nr. 15, 16, 21, 22 ) an ; die 
V ersuche an diesen m ufsten indessen un te r V erhaltnissen 
vorgenom m en w erden, w elche die Gleichm afsigkeit des 
V erhaltens der K ohle in  dem V ersuchsorte bereits ver- 
m issen liefsen; sie werden spater den G egenstand einer 
besonderen B etrach tung  bilden.

D ie A nzahl der vorgenom m enen B eobachtungen des 
G asdrucks und des G asvolum s betrug  im

Bohrioch 17: 2
„  18: 11 

• „ 19: 12

Zusam m en 17— 20: 32  Beobachtungen.

B erechnet m an zur besseren U nschadlichm achung der 
B eobachtungsfehler und  Z ufalligkeiten  bei den Einzel- 
beobachtungen die M ittelw erte des G asdrucks und Gas- 
volum s (Tafel *15), so ergiebt sich das folgende B ild :

Spalte 1 2 3 4

M i t t e l w e r t e  des Aequiv.

Gasdrucks GasTolums Y AosfluCs-

mm cbm V * offnung

Wassersaule pro Minutę qmm

Bolirloch 17 . 
* 18 
.  19 

20

8 1 0 0  
22 600 
32 400 
50 200

0,00153
0,00156
0,00187
0,00224

0,0000003
0,00000017
0,00000017
0,00000017

0,100
0,067
0,067
0,065

W erden, w ie h ierun ter geschehen, die W erte fiir 
G asdruck und  Gasvolum  ais O rdinaten  fur die einzelnen 
B ohrloeher aufgetragen, so ergiebt sich die unzweifel- 
hafte B eziehung, dafs vor dem selben A rbeitsorte und fiir 
d ieselbe Beschaffenheit der K ohle der Gasdruck, die 
Spannung des G rubengases m it der zunehm enden Tiefe 
der B ohrloeher w achst.
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O r d i n a t e n  d e r  G a s e n t w i j c k j e l u n g .  
Bohrloch Nr. 17 18 19 20

Liter Gas

Druck
in

Atmospliaren

0,00 

0,20

0,40

0.60

0,80

1,00

1,20

1.40

1,60 

1,80 

2,00 

2,20

2.40

6,00

5.00

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00

Bohrlochstiefo: 
Nr. 17 =  1 m 

* 18 =  2 „ 
„ 1 9  =  3 ,  

20 =  4 „

Flotz 16.
II. sudl. Stiick 

Westen.

O r d i n a t e n  d e s  G a s d r u c k s .
Den Ilochstw ert, das M axim um  des G asdrucks in 

den Flotzen au f I lib e rn ia  festzustellen, erschien nicht 
ausfiihrbar, da es h ierzu  w ahrscheinlich eines sehr langen 
Bohrlochs beduift hatte . D as au f H ibern ia  ermittelte 
Maximum des G asdrucks wries das bereits mehrfach ge- 
nannte und un ter allen V ersuehsbohrlochern wichtige 
Bohrloch 3 im F lotze 13 Osten iiber der 9. Sohle in
4 m Tiefe m it 14,60 A tm osphiiren nach.

Aus der bereits erw ahnten A rbeit „E tudes sur legrisou, 
premieres recherches et experiences p a r  M. M. G. Schorn 
Watteyne et M acquet“ , pag. 51, ist zu  entnehm en, dafs bei 
den in Belgien vorgenom m enen D ruckproben ein Bohrloch 
einen Hochstdruck von 42 ,5  A tm ospliaren nachwies und, 
da dieses Bohrloch durch festes G estein, w elches die Ent
gasung w ahrscheinlich verhinderte, in  ein vollig unver- 
ritztes Flotz eindrang (s. Skizze), is t anzunehm en, dafe 
liii dieses F lotz m it 42 ,5  A tm ospharen der Maxinial- 
druck des Grubengases erreich t w ar.

In Kombination m it dieser w ichtigen Feststellung 
hezuglich des Ilochst- bezw. urspriingliclien  Gasdrucks 
fuhren die au f H ibernia ausgefiih rten  V ersuche zu  der 
Vorstellung, dafs in den F lotzen in den Poren, Schlechten

oder grofeeren H ohlraum en der K ohle ein V orrat von 
hochgeprefsten Gasen vorhanden ist, w elcher bei V er- 
h inderung der Entgasung durch gasundurchliissiges 
N ebengestein sich so lange in dem Flotz a u fd e m D ru c k -  
m axim um  halt, ais das F lotz n icht angefahren wird.

Is t das letztere  geschehen, so treib t der D ruck das Gas 
an der O effnungsstelle aus; die Entgasung beginnt.

D ie E rscheinung  der je  nach Kohlenbeschaffenheit 
und D ruckhohe des Gases einen kiirzeren oder schnellcren 
V erlauf nehm enden E ntgasung der K ohle wird ausnahm slos 
bei sam tlichen Bohrlochsversuchen, wrelche eine hin- 
reichend lange V ersuchsrcihe besitzen, nach E rreichung 
des beobachteten Ilochstdrucks durch das steilere oder 
flachere Abfallen der G asausstrom ungskurven nach- 
gew iesen; ein B lick auf die Tafeln *5— *13 m acht die3 

ersich tlic li; am  schonsten und regelm afsigsten diirfte aber 
wolil der Entgasungsprozefś durch die K urve der Gas- 
ausstrom ung im  Bohrloch 37, Tafel *12, nachgew iesen 
werden.

Es ist ohne w eiteres einleuchtend, dafs die Menge 
des ausstrom enden Gases in direktem  Verh:iltnis zu dem 
vorhandenen G asdruck stehen mufs und zu  verm uten, 
dafe auch h ier die bekannten Gesetze iiber Ausflufs von 
Gasen entsprechend A nw endung linden.

A us der Form el V =  a ] /  2 g li  folgt, dafe bei dem 
D urchstrom en von Gasen durch Rohren, durch G ruben- 
gebiiude etc. fiir  eincn bestim m ten gleichbleibenden

y
Q uerschnitt die Grolśc "j j  (T em peram ent der G rube)

V  h
eine konstan tę ist. E ine P rufung, ob auch die 
in der A ufstellung Seite 558 Spalte 1 und 2 ent- 
haltenen M ittelw erte aus den Beobachtungen in den 
Bohrlochcrn 1 7 — 20 des Flotzes 16 in  der Beziehung

V
___  eine K onstan tę ergeben, fuhrt zu positivem  E r-

V  h

gebnis. D ie fiir gewonnenen W erte  stimmen m it

einer k leinen A bw eichung im  Bohrloch 17, die r ie lle ich t 
daraus zu erk laren  ist, dafe der M ittelw ert fiir dasselbe 
n u r aus 2 V ersuchen berechnet w erden konnte, gut 
iiberein.
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Is t aber - 7 =  fiłr einen bestim m ten Q uerschnitt eine
V  h

K onstantę, so fiihrt die w eitere B eurteih ing des ganzen 
H erganges bei der A usgasung, insbesondere der U m stand, 
dafs das Gas in den Poren der K ohle einen W eg un ter 
dem Eigendruck des Gases bis zur Ausfluisoffnung zuriick- 
legt, au f welchem .sich ein Teil des am P unk te  des 
G asm axim um s rorhandenen  D ruck  es bis auf den im 
Bohrloch beobachtcten reduziert, zu der A nschauung, 
dafs w ir es h ier m it einer ganz ahnlichcn Erscheinung, 
wie m it dem D urcliziehen der L uft durch die Grube, 
zu thun baben, und  dafs dic fiir den Durchzug der 
W ctte r durch die dunne W and geltcnde, von M urgue 
crm ittelte Form el

V =  [i a l / 2  g h 

auch fiir die Bewegung der Grubengase in der Kohle 
A nw endung finden kann.

D ic Grofse a w iirde eine der aquivalenten Gruben- 
ijffnung entsprechendo aąu iyalentc Durcligangs- bezw. 
Ausflufsoffnung der K ohle vorstellen und denjenigen 
aktiven Q uerschnitt bezeichnen, durch welclien bei dem 
in dem Bohrloch gem essenen D ruck h das Volum V 
durchzieht. W ie in der Grube von der anfanglichcn 
Depression des V entilators II  ein Teil I I  — h durch W ider- 
stiindo aller A rt, R cibung etc. aufgezehrt wird, so geht 
auch h icr in analoger W eise von dcm im Inncrn der 
K ohle bcfmdlichen D ruck II  durch Reibungen in den 
Poren der K ohle cin Teil II  — h (h , h2 u. s. w .) yerjoren.

Bei langeren Bohrlochern ist, weil dadurch die Lange 
des Gasweges in der K ohle verm indert wird, derV erlust 
an Druckhohe cin geringerer ais bei kiirzeren (cfr. Skizzc).

Am A ustritt aus der K ohle w ird der geringstc Druck 
Yorhanden sein; es ist in diesem Falle der Gasweg der 
liingste und die D ruckhohe I I  durch die 111 den Poren 
der Kohle erzeugte R eibung u. s. w. am weitesten auf

gezehrt. In  der Regcl ist der A ustrittsdruck an d e r  
K ohlenw and so gering, dafs derselbe m it den zur A n
wendung gelangten Instrum enten n icht m ehr gem essen 
werden kann. Glcichwohl ist derselbe so langc Yorhanden,. 
ais ein A ustretcn  von Gasen in die G rubenbaue fest- 
gestellt w ird.

In  ganz parallcler W eise w ie in der G rube die 
yorhandenen Q uerschnitte der W ettcrw cge au f die 
iiquivalente Ausflufsoffnung reduziert werden, w ird auch 
dic durch dic Porcngiingc in der K ohle vorgestelIte 
Oeffnung au f den aktiven Q ucrschnitt reduziert, der auch 
h ier zwcckmafsig m it aquivalenter Oeffnung des P oren- 
system s der durch das Bohrloch erschlosscncn K ohle 
bezeichnet w erden kann. W ie bei gegebenen Quer- 
schnitten. die zunehm ende Liingc der W etterw ege die 
G rube enger maclit, so w ird dies auch bcziiglich der 
aquivalcntcn  Oeffnung der K ohle der F a li sein, wenn 
dic G asw cge im Inncrn  der K ohle liinger w erden.

Die fortschreitendc E ntgasung vcrliingert die Gas- 
wege; w ar bei dem ersten Anfahrcn des F lotzes der 
G asdruck iiber dieses gleichmaTsig vcrtc ilt (siehe F ig. 1) 
und fiiefst sodann an der Ocffnungsstellc Gas ab, so 
w erden zuniichst die vorderen nach dieser S telle zu 
gelegenen P articen  entgast; es 1’olgen dic w eiter nach 
hin ten  gelegenen, indem  sic im m er w ieder neue Gas- 
m engen zu r Oeffnungsstelle entsenden (siehe F ig. 2 u . 3). 
D ie Gasw ege w erden dem entsprcchcnd liinger, die 
iiquivalente Oeffnung kleiner.

Fig. 1.

Fig. 2.

D ie  A us- und Y orrichtung des F eldes durch Grund-,- 
P arallelstrecken  und  A iifhauen  schafft isolierte kleine- 
E n tgasungsgeb iete ; die G asw ege haben hier nur etwa 
die L iinge des halben  P feilers; die K urze  des Weges-
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w irkt au f die aquivalente Ausffufsoffnung erw eiternd. 
(cfr. Skizze.)

cs

5:
i
tj

I
P a ra lle !s tre c k e

G runc/strecke

Das Bolirloch selbst ste llt gegeniibcr den Gaswegen in 
der Kohle nur eine verlahgerte  Oeffnung m it einem er- 
heblich w eiteren Q uersehnitt vor, ais dic Sum m ę der 
Querschnitte der Gaswegc bezw . Poren betrag t und diese 
diirfte fiir die B eurteih ing der Y organge bei dem Aus- 
stromen der Gase m ut. m ut. nu r die Bedeutung haben, 
wie sie etw a ein Sehlot iiber dem V entiIator fiir das 
Ausstrómen der W ette r aus der G rube hat.

D ie Griifse fi ist der Ausflufskoeffizient, von M urgue 
fiir gewohnlich vorkom m ende V erhaltn isse au f 0 ,6ó cr- 
mittelt. Bei niedrigen und hohen D epressionen schwankt 
dieser W ert bei seiner V erw endung fiir die Berechnungen 
beziiglich der G rubenventilation. D a in den Bohrlochern 
der D ruck zwischen 0 und 14,6 A tm ospharen schwankt, 
so wird der W e rt fiir /1 ais n icht konstant anzusprechen 
sein; glcicliwohl w ird eine E rm itte lung  des W ertcs fiir 
verschieden hohen D ruck, w ie sie beispielsw eise beziig- 
lich der G rubenventilation durch M arkscheider Richter 
auf der Zeche Sham rock yorgenom m en is t,* ) h ie r wegen 
zn grofser D ruckunterschiede und des F ehlens hinreichend 
geschlossener V ersuchsreihen n ich t m oglich sein. Alle 
zukiinftigen Rechnungen sollen deshalb m it dcm W erte
0,65 fiir ji  ausgefiihrt w erden; cs is t offenbar, dafs 
hierdurch U nstim m igkeiten bei der B erechnung der 
aquivalenten Oeftnungen hervorgerufen werden, die in 
den Beobachtungcn an und  fiir sich n icht liogen wurden.

W ird zur Priifung der A nw endbarkeit der Formel 
ein Yersuch m it den M ittelw erten der Beobachtungen 
der Bohrlocher 17— 20 (S. 5 5 8 ) gem acht, so ergeben die 
fiir die aquivalente Ausflufsoffnung gefundenen W erte in 
Spalte 4, dafs dieselben, au s 40 B eobachtungen ermittelt, 
fiir die Bohrlocher 18 — 20  fast genau  denselben W ert 
(0 ,065-0 ,067  qmm) haben, und  dafs allein  die aquivalente 
Oeffnung fiir das Bohrloch 17, aus nu r 2 Versuchen 
ermittelt, in Griifse von 0,1 qmm nicht wesentlich, ver- 
niutlich w egenFehlens einer h inrciclienden Versucbsreihe, 
abweicht.

Die auf em pirischer G rundlage beruhende, aus der 
Beurteihing des K ohleverhaltens vor einem und dem-

t 1,*  ̂ ^oltl cbr- f- d- Berg- Hfltten- n. Salinenwesen, Bd. XXXVIII, 
Jabtg. 1890, S. 349 ff.

selben B etriebspunkt geschOpfte Anschauung, dafe die 
K ohle innerhalb einer gewissen E rstreckung annahernd  
gleichartige Beschaffcnheit beziiglich ihres Gefiiges besitzt, 
stim m t hiernach m it dem R esulta te , w clches die A n- 
w endung der T heorie von der aquivalenten  Ausflufs
offnung ergeben hat, vollstiindig iiberein. D iese U eber- 
einstinim ung ist bei dem grofsen Um fang der B eob
achtungcn schwerlich au f eine rcinc Z ufalligkeit zuriick- 
zufiihren; sie w ird ais ein gew ich tigcr Belag fiir die 
R ichtigkeit der aufgestellten theoretischen Definition an- 
gcsprochen w erden konnen.

S tehen B ohrlochs-B eobachtungen an yersch iedenen  
O rten und in verseliiedenen Flotzen zum  V ergleich, so 
ist es scliwer, die U nterscluede in dem Gefiige in  der 
Porositiit und daher in der G asdurchlassigkeit der K ohle 
durch dic fiir dic em pirische B eurteih ing  gem einhin zur 
V erfiigung stehenden M ittel zu erkennen; wegen der 
V erunrein igung der K ohle durch Einlagerungen und 
Y crw aclisungcn m it N cbengcstein u. s. w . w ird  z. B. 
fiir den Grad der G asdurchlassigkeit in der H artę , ferner 
in dem spezifischen G cw icht keincsw egs ein zutreiTender 
M afsstab gefunden sein ; w ill m an die fiir solche B ohr
locher aus der A nw endung der obigen M ethodegew onnenen 
W erte fiir die aquivalcnten Oeftnungen, d. i. fiir die 
G asdurchlassigkeit der K ohle au f ihre R ichtigkeit 
kontrollieren, so w ird man oft andere thatsachliche F est- 
stellungen, w ie etw a erfahrungsgem afse E inw irkung des 
G ebirgsdrucks au f  liingere Zeit blofsgelegte Kohlenstiifee, 
welche sich ais V er;indcrung des Gefiiges derD ich tigkeit 
und D urchliissigkeit der K ohlen zu erkennen giebt, das 
V orkom m en von W asser in der K ohle oder andere das 
Gefiige und  die D ich tigkeit der Kohle beeinflussende 
E rscheinungen zur Priifung heranziehen miissen.

A uf die B eobachtungen in den Bohrlochern 1— 6 
im Fliitze 13 (siehe S. 558 ) angew andt, ergiebt die Formel
V  =  /i a  ] /  2 g h fiir die aquivalente Ausflufsoffnung die 
in Spalte 5 der h ier folgenden Zusam m enstellung ein- 
getragenen W erte .

1 2 3 4 5

Flótz 13 

Osten 9. Sohle

Alter des 

Stofses

Monate

jy

Gasdruck

mm
Wassersanle

[ i t t e l w e r t

GasTolum

Liter

e
Aequivalente

Ausflufs-
Offnung

qmm
hohrloch 1 25 3,8 0,431 1,43

4 IG 201 0,794 0,36
,  5 10 135 0,991 0,55

2 9 806 1,084 0,25
6 3 2 506 0,622 0,08

.  3 0 72 380 2,091 0,05

Ein V ergleich zw ischen denselben zeigt, dafs die 
aquivalente Ausflufsoffnung von dem Bohrloch 3, welchea 
der jiingsten  V orrichtung angehiirt, bis zum Bohrloch 1, 
welches im  A bbaufelde steht, m it A usnahm e einer g e 
ringen  A bw eichung im Bohrloch 4, also m it dem zu-
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nchm enden Fortschreiten des B anes zunim m t. Es werden 
durcli die iiquivalenten Ausflufsoffnungen liier dcpm ach 
diejenigen aus dem  praktischen G rubenbetriebe bekannten 
Thatsachen riclitig w iedergegeben, welclic den Einflufs 
des kiirzeren oder liingeren Gebirgsdrucks auf dic aus- 
und Yorgerichtcfen und im A bbau bellndlichen Flotz- 
partieen in der R ichtung der Auflockerung des Gcfiiges 
der K ohlen zu erkennen geben. Es wird zugegeben 
w erden m ussen, dafs auch die Beobachtungen in den 
Bohrlochern 1— G zweifellos fiir dic Y erw cndbarkeit der 
Form el sprcehen.

D ie R ichtigkeit der angew andten Methode miifste 
ferner bei einem und dem selben Bohrloch durch die 
U ebereinstim m ung der fiir dic aquivalenten Ausflufs- 
offnungen der einzelnen Beobachtungen gewronnenen 
W crtc nachgewiescn w erden konnen. Verfolgt man dic 
graphischen D arstellungen des Gasdrucks und des Gas- 
volunis auf den Tafeln *5—*13, so werden bei den 
tiiglichen Beobachtungen fast iibcrall geringere oder griifśerc 
Schwankungen in den K urvcn walirgenommen, welche 
sich n icht allein durcli die fortschreitendc Ausgasung 
der K ohle und die dadurch ycranlafste gesetzmiifsigc Ab- 
nahm c des Gasdrucks undG asvolum s crkliiren, welche vicl- 
m chr zum Teil w illkurlich und zufiillig zu sein scheinen. 
Entsprcchend diesen Schwankungen werden nun, wie die 
R echnung fast ausnahm slos ergiebt, fiir ein und dasselbe 
Bohrloch in gcwissen kleineren oder griifseren Grenzen 
abwcichende W crtc  fiir die iiquivalente Ausflufsoffnung 
gefunden. Ilic rau s nun dic Folgerung zu ziehen, dafs 
die angew'andtc theoretische Definition falsch ist, wiirde 
gleichwohl verfchlt sein; die M ethode fiihrt vielmehr zu 
der Priifung, ob denn dic V erhaltnisse in der Kohle, 
wclche durch den BegriiT der aquivalenten Ausflufsoffnung 
vorgestellt werden, an einem und demselben Beobachtungs- 
punkte thatsachlich wahrend des Laufs der Beobachtung 
absolut dieselben bleiben. E s ist bereits ausgefulirt, 
dafs fiir dic D auer einer liingeren Beobachtung der fort- 
schrcitcndc Verhieb des Feldes, der dadurch wirksam 
gcm aehte Gebirgsdruck die Kohle und ih r Gefiige lockert, 
die D ichtigkcit verm indert. Es ist weiterhin sehr wohl 
begreiflich, dafs die kleinen, kleinsten und kapillaren 
Gaswege durch den fortw ahrenden Durchzug hocli- 
gespannter Gase eincr fortgesetzten Aenderung unter- 
liegcn, dafs durch das Losręifsen von Kohlenpartikclchen, 
durch das durchfliefsende W asser momentanc und yoriiber- 
gehende oder langer dauernde Verstopfungen der Gas- 
w-ege eintreten. Die Y erschiedenheit der Temperatur 
und des Barom cterstandes spiclt verm utlich dabei eine 
R olle; zuletzt -  und ohne dic verschicdenen Moglichkeiten, 
zu erschopfen -  wird die Ver;inderung der Liinge des 
Gasweges, welche m it dem Abgascn der Kohle zunimmt, 
ein Faktor sein. der au f die Yeranderlichkeit der Gas
wege und dam it der aquivalenten Auśflufsoffnungen 
hinwirkt. Gerade das is t ein Vorzug des so einfachen 
Begriffes der aquivalenten Ausflufsoffnung, dafs in dem-

selben alle diese gedachten und noch zu denkenden 
Eindiissc vollen A usdruck finden.

W erden un te r diesen G esichtspunkten dic aus den 
B eobachtungen der Bohrlocher 1— 6 im Fliitze 13,
9. Sohle, berechncten und au f Tafel *16 rerzeichneten  
W crtc  fiir die ;iquivalenten Ausilufspflnungen eincr Priifung 
au f ihre U cbereinstim m ung unterzogen, so ergiebt die 
au f derselben Tafel entbaltene graphische D arstellung 
derselben, dafs dic V erbindungslinien der ais O rdinaten 
aufgetragenen W ertc der aquivalcnten Ausflufsoffnungen 
im V crgleich zwisclien einander hinreichcnd scharf getrennt 
sind, um die verschiedenen aquivalenten Oelfnungen der 
K ohle vor den einzelnen Bohrlochern rich tig  zu 
charaktcrisieren, und dafs ferner diese V crbindungslin icn  
fiir sich bctrach te t zw ar n icht genau gerade und  horizontal 
Ycrlaufende L inien sind —  w as bei absolut gleichen 
W crten  fiir die iiquivalente A uslufsoffnung der F ali sein 
miifste — , dafs indessen die Tendenz, solche L inien zu 
bilden, dcutlich hcrvortritt. D en A nforderungen am
besten goniigen die charakfcristischen L inien der B ohr
locher 3 und 6; es erk lart sich dies daraus, dafs diese 
Bohrlocher in Stolse eingefiihrt sind, w clche crst seit 
0 bczw. seit 3 M onatcn durch Strecken erschlossen sind 
und  daher am  w enigsten V erandeiungen  durch Gebirgs
druck unterw orfen waren. E tw as grofsere Abweichungen 
zeigen dic L inien der Bohrliichcr 2, 3 und 4 ; es tritt 
eine Z unahm e der W crte der aquivalenten  Ausflufs- 
oflnungen gegen das E nde der K urvcn hervbr; die Bohr
locher sind in Kohlenstofse eingesenkt, wTelche seit 9, 10 
und 16 M onatcn durch Strecken erschlossen sind; der 
V erlau f der L inien deutet dem nach den V organg der 
V eranderung der D ichtigkcit der K ohlen durch Gebirgs
druck an. D as Bohrloch 1 zcig t die grofsten Ab- 
w cichungcn von der ITorizontalen; cs liegen etwa 6 
P unk te  anniihcrnd au f derselben, 3 weichen crkenntlich 
ab. D ie durch dieses Bohrloch crschlossene Kohle war 
vor 25 M onatcn angefahren und lag zu r Zeit der Bcob- 
aclitung im Abbaufeld. D er G ebirgsdruck erklart die 
A bw cichung auch liier.

E s w ird geniigen, dieselbe U ntersuchung noch an 
eincr zw eiten B eobachtungsreihe vorzunchm en. A uf der 
T ale l *17 sind d ie W e rte  fiir dic aquivalenten Aufsflufs- 
offnungen der K ohle in den Bohrlochern 34, 35, 36 in 
F lo tz  17, 10. Sohle, IV . Stiick, zusam m engetragen und 
daneben  dic cliarakteristischen L inien  dieser Bohrlocher 
dargestellt. D ie L inien. insbesondere die K urve fiir 
das Bohrloch 36, nchm en einen erkennbaren liorizontalcn 
V erlauf und  sind ganz gecignet, die Richtigkeit der 
angew andten M ethode zu bezeugen.

3. A n w e n d b a r k e i t  b c z w .  B e w a h r u n g  
d e r  a u f g e s t e l l t e n  T l i e o r i e  a n  w e i t c r e n  

B o l i r  lo  eh  s - B e o b a c h t u n g e n .
A us der grofsen Z ahl der Beobachtungen sollen in 

folgendeni noch einige, fiir die B eurtcilung der natur-
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lichen Bedingungen des G asaustrctens w ichtige und 
charakteristische F alle besondere D arstellung finden.

B o h r l o e h e r  9 - 1 4  ( T a f e l  !!:7).

Im  F lotze 16, 10. Sohle im II . sudlichen Stiick 
Osten, sind zwei Reihen Bohrliicher 9 — 11 und  1 2 — 14 
hergestellt. D ie erste R eihe Bohrloeher Nr. 9, 10, 11 
steh t iiber der G rundstreeke in durcli A ufhauen  begrenzten 
Pfeilern, die zweite Reihe in dem unteren G rundstrecken- 
stofs, d. i. im  K ohlenm assiv. D ie Bohrloeher 9, 10, 11 
sind je  S, 8 und 3 m, die Bohrliicher 12, 13, 14 je  
6 m tief. E ine Zusam m enstellung der M ittelw erte des 
bcobachtetcn G asdrucks und Gasvolunis folgt hier.

1 2 3 4 5

Tiofc des 
Bohr
lochs 

m

Gasdruck
U1U1

Wassersaule

Gasvolum 
Liter 

pro Minutę

Aequivalente 

Oeftuu ng

Bohrloch 9 8 5,75 0.557 1,500
10 3 1,20 0,660 3,899
11 8 10,01 0,741 1,516
12 6 2950 0,175 0,0208

U 13 6 2862 0,220 0,0266
1} 14 6 2640 0,49S 0,0627

Es w iirde einige M tihę haben, ohne Zuhiilfenahm e 
der aufgestellten Theorie die E rscheinung , dafs die 
beiden Serien von Bohrliichern einm al un ter verschiedenen 
Druckverlialtnissen stehen und sodann dafs dem grofseren 
Druck das kleinerc Gasvoluin entspricht, aufzukliiren. 
Indessen, wenn m an sieli vergegenw ;irtigt, dafs die Bohr- 
loclicr 9, 10 und 11 in  einem  vollst;indig vorgerichtctcn 
Pfeiler cingesenlct sind, dieser den Gebirgsdruck zu 
tragen hatte  und die K ohle dadurch gelockert wurde, 
dafs aufserdem der Gasweg ein durch dic Abmessungen 
des Pfeilers begrenzter, also sehr kurz ist, w ahrend die 
Bohrloeher 12, 13, 14 im festen m assiven Stofs anstchen, 
so wird m an die B eobachtungen natiirlich  und durch die 
Verschiedenheiten der aquivalenten  Ausflufsoflhungen 
erklarlich finden. AuJTallend ist allerdings das starkę 
Gasausstromen im  Bohrloch 11 bei m inim alem  Druck 
und die verhaltnism afsig grofse aquivalen te OclTnung; 
es ist trotzdem nicht wolil zu zweifeln, dafs ein Grund 
lokaler A rt dafiir vorliegt.

B o h r l o e h e r  15,  16,  21 u n d  22 ( T a f e l  *8).

Ein auf den ersten B lick vollig unerk larlicher und 
der Anwendung der T heorie von der aquivalcnten 
AusilufsoiTnung anscheinend w iderśpreclięnder F ali liegt 
in den Ergebnissen der beiden  0 ,4  und  0,6 m  tiofen 
Bohrloeher 15 und 16 im F lo tz 16, 10. Sohle, II. Stiick 
Ort 1 W esten vor. D ie M ittelw erte der Beobachtungen 
ergeben das folgende Bild:

1 2 1 3 4 .5
Tiefe des 
Bohrlochs 

m

Gasdruck
mm

Wassersaule”

Gasvolum 
Liter 

pro Minutę

Aequivalente
Ausflufsdffn.

qmm
JSohrloch 16 0,6 2680 0,412 0.05

!) 15 0,4 2830 1,583 0,19

D as an dem selben B etriebspuukt stehende kiirzere 
Bohrloch w'eist hiernach den lioheren G asdruck und das 
sehr viel lioherc Gasvolum  ais das liingere auf. E ine 
Notiz des diese Beobachtungen m achenden Steigers 
H um m elsiep g iebt die Erkliirung. D as kiirzere Bohrloch 
hatte, w ie sich beim W eitertre ibćn  des Orts herausstellte , 
eincn kleinen Bliiser erschlossen, der von einer eben 
angebohrten Schlechte herriihrte. (S. Skizze.)

15 16

V erlblgt m an die sich bei der A usgasung ans den 
beiden Bohrlochcrn abspiclendcn Vorgange, so wird un ter 
der V oraussetzuug eines fiir beide Bohrliicher gleich- 
liohen H ochstdruckes des Gases in der K ohle von IJ, 
der le tztere in  der L inie a b au f h2 reduziert sein. 
D iese D ruckhohe nim m t im Bohrloch 15 wegen des 
Durchiliefsens durch die B laserschlechte bis zum Bohr- 
locli 15 nur unerheblich. bis zu h =  2830  mm W asser- 
saule ab, m chr hingegen infolge des grofseren W ider- 
standes in den Porengangen beim Durchflieiśen der K ohle 
bis zum  Bohrloch 16. Es ist also ohne w eiteres er
klarlich, dafs im letzteren Bohrloch die D ruckhohe li 
m it 26 8 0  m m  W assersaule kleiner ais im Bohrloch 15 
angetrolfen wrurde.

Ebenso w ird  dam it der stiirkere Gasausflufs aus dem 
kiirzeren Bohrloch 15 c rk la rt; infolge V orkom m ens der 
B laserschlechte w ird das Bohrloch gewissermafsen bis 
in die L in ie  a  b verliingert und dadurch die allgem eine 
Regel des starkeren  Gasabllusses in grofseren Bohrlochs-
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tiefen wieder hergestellt. Im  Zusam m enhang m it den 
Erorterim gen der V erh altn i|se  an den 0,4 und 0,6 m 
tiefen Bolirloehern soli liier das der Regel au f den ersten 
B liek n ich t ganz zu entspreehen scheinendc Gasverhalten 
in den Bolirloehern 21 und 22 von 7 und 10 m Tiefe 
von dem selben Beobaclitungsort untersueht werden. Man 
hiitte erw arten sollen, dafs den zunehmenden Bohrlochs- 
tiefen auch ein zunehinender D ruek und ein zunehm endes 
Gasvolum  ejitsprechen wiirde. Bei naherer Priifung er
g iebt sich, dafs beide Bohrloeher, das 10 m ticle nach 
dem 7 m tiefen, erst hergestellt und in Beobachtung 
genommen w a re n , nachdem  die kiirzeren Bohrloeher
17, 18, 19, 20 bereits vom 1. A ug. bis zum 10. Sept. 
beobachtct w aren und dafs demnach der Gasdruck 
Neigung zur A bnahm e zeigen mufste. llie rzu  konnnt, 
dafs die Beobachtungszeiten fiir beide Bohrloeher sehr 
kurz waren und die Beobachtung abgebrochcn wurde, 
ais die erm ittelten W erte fiir den Druck noch auf- 
steigende Tendenz hatten . Ob demnach ein guter 
M ittelw ert iiberhaupt gcwonncn ist, kann zweilelhaft 
erscheinen.

B o h r l o e h e r  2 3 — 26 ( T a f e l  *9).

Dafs die Kohle im iibrigen in einem und demselben 
Flot/, in grofster Niihe scharf abweichende Dichtigkeits- 
gradc besitzt, ergeben die Beobaclitungen in den 4 Bohr- 
lochern des Flotzes 16 im 1. Stiick Osten von je  1, 2,
0 ,6  und 3 m Lange. D ie Beobachtungen sind beziiglich 
des schroflen W echsels des G asdrucks so eigenartig, 
dafs sic eitiige A ufm erksam keit vcrdiencn.

D ie 4 Bohrliiclier 23 — 26 sind in einer Strecke und 
zwar nach einander getrieben ; w ar dic Beobachtung in 
dcm ersten Bohrioch beendet, dann wurde dąs Ort ab- 
gekohlt, und das zw eite Bohrioch hergestellt u. s, w. 
D ie B ercchnung der M ittelwerte und der aquivalcnteu 
Atisflulsoflhung der K ohle vor den jew eilig bcobachteten 
Bolirloehern ergiebt die nachfolgende Żusammenstellung:

Bohr

ioch

Nr.

Bcobachtungs-

Zclt

Tiofo
des

Bohr
lochs

ni

Gasdruck

nun
AYassersSule

Gasyolum

Liter 
pro Min

Aequiv.
Ausflufs-
offiiung

qmm

24 2 0 .- 2 6 .  Sept. 1 5S00 5,071 0,43
25 27.Sept.-S.Okt. 0 87 120 0,625 0,013
23 1 1 .-1 7 . Okt. 0,6 20 290 1,5S7 0,072
26

0-tCi1C5 3 6 200 0,900 0,074

Fafst m an zunachst die Beobachtungen an den Bolir- 
lochern 24  und 25 ins Auge, so fallt der grofse Druck- 
unterschied, welcher im ersteren nur 0,58 Atm., im 
letzteren 8,7 Atm. im  Mittel betriigt, am meisten auf. 
Eine m it den naturlichen V erhaltnissen und der auf
gestellten Theorie in E inklang stehende Erkliirung ist 
nur darin zu finden, dafs die Kohlc vor dem Bohrioch 25 
eine starkę Y erengung der Gaswege zeigt, welche durch

E inlagerung von Bergm itteln, Schwefelkies u . s. w. ver- 
anlafst sein kann. (S. Skizze.) V or dem B ohrioch 24

wird der D ruck  erheblich geringer, die Gaswege weiter. 
Dafs es sich im  vorliegenden F ali um  ein Zwischenlagern 
einer m it der geringsten  P o rosita t ausgestatteten Schicht 
zw ischen den Bolirloehern 25 und  23 liandelt, dafiir 
sp rich t der Umstiind, dalś in  dem Bohrioch 23, nachdem 
die G as Jiefernde Schicht des Bohrlochs 25 abgekohlt 
war, der D ruck  au f 2 ,029  A tm ., im Bohrioch 26 sogar 
a u f  0 ,6  A tm . zu ruckg ing ; U m stande, welche auf ein 
w eiteres G eliigc der K olile in den beiden letzteren Bohr-
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lochem  liinweisen. E s mufs allerdings dabei beriick- 
sielitigt w erden, dafs die V erininderung des D ruckes im 
Bohrloch 23 nach A bkohlung der durch das Bohrloch 25 
aufgeschlossenen K ohlcnpartie , und im  Bohrloch 26 nach 
A bkohlung der im Bohrloch 23 aufgeschlossenen P artie  
nicht allein durch die E rw eiterung  der Gaswege, sondern 
zum Teil aucli durch die w iihrend der rund vicr- 
wochcntlichen V ersuchszeit fortschreitende E ntgasung  der 
K ohle vcranlafst w urde.

D ie A usgasung der Bohrlocher 2 3 — 26 w ar von 
Anfang an  eine sehr starkę; dieselbe is t noch am Schlusse 
der V crsuchsreihe eine betriichtliche; die Ausnahm e, 
welche das Bohrloch 25 m aclit, indem  es n u r eine Gas- 
ausstrom ung von 0 ,625  1 pro M inutę gegeniiber einer 
solchen von 5,071 1 im Bohrloch 24 nachweist, 
kann nur ais eine Folgę der grofsen U ndurchliissigkeit 
der vor dcm Bohrloch liegenden Schichten angesehen 
werden; wenn aber trotz dieser G assperre im  Bohrloch 24 
das erheblich grofserc Q uantum  von 5,071 1 gemessen 
wurde, so mufs angenom m en w erden, dafs dcm Bohr
loch 24 von seitw arts G ase zustrom ten, denen der W  cg 
zum Bohrloch 25 eben durch dic vorgelagertcn, wenig 
durchlassigen Schichten versperrt war

B o h r l o c h e r  2 7 ,  2 8  u.  2 9  ( T a f c l  *10).

Auch die B eobachtungen in ein und demselben 
Streckenąuersclinitt des F lotzes 17, T eil II, llaclie Partie, 
geben Fiille schnell w echselnder Beschaffenheit der Kohle. 
Das Bohrloch 27 von 0 ,6  m T iefe steht in dem  liegenden 
Flotzpacken, und lassen sich die Beobaclitungen dortselbst, 
soweit sie dem Satz zu w iderspreclien scheinen, dafs 
mit zunehm ender Bohrlochstiefe G asdruck und Gasvolum 
zunehmen, durch die abw eichende Beschaffenheit der 
Kohle im V ergleich zu derjenigen des hangenden Flotz- 
stiickes erkhiren. Beziiglich der anscheinenden Ab- 
weichung zwisehen den E rgebnissen  der Beobachtungen 
in den Bohrlijchern 28 und 29 von 2 und  4 m Lange 
bleibt auch h ier trotz der N ahe der beiden Vcrsuchs- 
punkte eine V erschiedenheit in der D ichtigkeit an
zunehmen.

B o h r l o c h e r  d e r  s t e i l e n  P a r t i e .
(Tafcln *11, *12 u. *13.)

Eine besonderc B etraehtung yerdienen die Ergcb
nisse der Beobachtungen an den Bohrlochern, welche 
den Flotzen 17 , 1 8 ,  2 2 ,  2 3 ,  24  der steilge-
lagerten P artie  angehoren insofern, ais dieselben zur 
Erklarung der scit Ja h re n  durch alle W etterm essungen 
festgestellten T hatsache benu tzt w erden konnen, dafs 
die Gasentwickelung derselben eine unverhaltnism afsig 
geringere ist, a is diejenige au f  den flach gelagerten 
Flotzen 13, 16, 17. Nach dem E rgebnis der W etter- 
niessung vom 3. F eb ruar 1896*) brachten  die Flotze 
der flach gelagerten P artie  30 ,62  cbm, diejenigen der 
steil gelagerten 3,58 cbm zum  A usziehen.

) Yergl. I. Teil, Bewettcrungseinrichtungen, S. 519.

Bei der G egeniiberstellung der B eobachtungen an 
tlen Bohrlochern der beiden F liitzgruppen erscheint es 
zweckmafsig, solche Bohrlocher auszuw ahlen, welche 
m oglichst gleiclie V erhaltn isse fiir die Beobachtung,
d. h . gleiclie T iefe besitzen und  in K olile von annahernd 
gleiclicm  Y orrieh tungsalter eingefiihrt sind.

E ine U ebersicht der M ittelw erte der B eobachtungen 
in den diesen Bedingungen cntsprechenden Bohrlochern 
3, 20, 36 , 38, 39, 40, 41, 42  folgt h ierun ter.

1 2 3 4 5 6

Ve r s u c h i > p u n k t

Nr.
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Bohr
lochs.
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rl
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to « -
= g2. te «J so
X  <2
cr1 C3

qmm

Gas
druck
mai

Wasser-
saulc

Gas-
volumcn

Liter 
pr, Min.

F l a c l i c  F l o t z p a r t i e .
Fliitz 13, IX. Sohle, Osten, 3 4 93 100 3,007 0,062

„ 16, X, ,, II. Stuck 20 4 50 020 2,240 0,063
S t e i l e  F l o t z p a r t i e . 36

Flotz 17, X. Sohle, III. Stuck 36 4 25 500 0,455 0,018
18, X. „ 38 4 220 0,0524 0.0020

„ 22, X. „ 39 4 20 900 0.0G60 0,00229
„ 22, IX. „ 40 4 37 800 0,0462 0,0015

23, IX. „ 41 4 30 800 0,3866 0,014
„ 24, IX. „ 42 4 26 600 0,0191 0,0007

D ic Zusam m enstellung ergiebt, dafs in  allen Flotzen 
der steilen P artie  der G asdruck erheblich niedriger ais 
in den Flotzen der flacheu P artie  ist, dafs dassclbo 
V erhaltn is auch beziiglich der G rubengasentw ickclung 
nur m it dem ins A uge springenden U nterschiede zutrifft, 
dafs die letzterc in den Flotzen 18, 22, 24  der steilen 
P artie  eine ganz m inim ale ist. A us Spaltc 6 der 
Zusam m enstellung is t ersichtlich, dafs die berechneten 
W erte der iiquivalentcn Ausflufsoffnung fiir die F lotze 
der steilen P artie  kleiner ais diejenigen der flachgelagerten 
Flotze, dafs diese Oeffnungen fiir die Bohrlocher 38, 
39, 40 , 42 w iederum  iiufśerst klcin sind.

E ine E rk larung  fiir dieses bem erkenwerte Verlialten 
kann n u r in  dem in diesen Bohrlochern beobachtcten 
Zusannnenvorkom incn von Gas und W asser in grófśereni 
odcr k leinerem  Umfange gelunden werden.

D ie K olile blieb, wie durchweg in den Bohrlochern 
der llachen P artie , zw ar auch in diesen Flotzen in ihrer 
grofsen M asse trocken, es traten indessen in den Bohr- 
lochern S ickerw asser auf. welche nach dem Ocffnen 
eines liingere Z eit geschlossenen Bohrlochs m it dem Gas 
verm ischt au ssp titz ten  und  bei geoffnetem Bohrloch 
tropfenw eise oder im feinsten Faden ausflossen. W ird 
angenom m en, dalś in dem geschlossenen Bohrloch ledig- 
lich der in  dem  Flotz vorhandene G asdruck gem essen 
ist, dann erscheint das Auftreten des W assers ais ein 
F ak to r, w elcher den W e rt der vorhandenen aquivalenten 
Ausflufsoffnung verkleinert, indem  es die vorhandenen 
G asw ege in  der K ohle m ehr oder weniger anfiillt, 
und der G asdurchstrom ung entzieht. D ariiber, wclche 
Rolle dem W asser bei der beobachtcten D ruckbildung
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zuzuschreiben, ob dasselbe Jen  D ruck  des Gases zu 
ycrmeliren im stande war, und m an cs in  diesem  Falle 
m ehr m it W asser- ais m it G asdruck zu tliun liattc, 
gaben die V ersuche keine geniigende A uskunlt. Es ist 
augenscbeinlich, dafs das Problem  der G asausstrom ung 
durch das Zusam m envorkom m cn von W asser und  Gas 
wcecntlich kom pliziert wird und es ist ein Program m  
fiir sich, dic natlirlichen Bedingungen des Zusam m en- 
vorkonunens von Gas und W asser zu erforschcn und 
insbesondere beziiglicli der K ausa lita t die Anteilc aus- 
zum itteln, welche jedom der beiden Teile bei der Gas
ausstrom ung zufallen. N ach Mafsgabc der Einzelvorgange 
bei den Beobachtungen des A usllusses von W asser und 
Gas ncigt D arsteller zu der A nnalunc, dafs bei den 
B eobachtungen an den Bohrlochern der steilcn Partie 
das W asser erheblichen A nteil an der Druckbiklung hat, 
und dafs dem nach ohne das M pvorkom m en des W asscrs, 
entsprechend den geringen M engen entwickelteii Gases 
aucli ciu entsprechend geringer Gasdruck bei annahernd 
glciehcr D urchliissigkeit und  Porositiit der Kohlen, wie 
sie die Fliitze der Aachen P artie  besitzen, vorhanden ist.

Dafs das W asser un te r D ruck in Bohrlochern nicht 
schlagw etterhaltiger Fliitze angetroflen wurde, wird in 
den bereits angefuhrten „E t ud es sur lc grisou, premieres 
rechcrches et experiences par M. M. G. Scliorn, W atteync 
et M acquet‘v in  den A nnales publics, tome X L IV  1S87, 
pag. 5 5 —57 durch eine R eihc interessanter Yersuche 
nachgewiescn.

Liifst m an aber diese F rage des Anteils der 
E inw irkung des W asscrs an dem beobachtenden Druck offen, 
so b leib t zur Bcurteilung der geringeren Gasausstromung 
der Fliitze der steilen P artie , welche durch dic W etter- 
messungen festgestellt sind, im m erhin dic damit volIig 
in E inklang bcfindliche T hatsache bestehen, dafs auch 
die Beobachtungen an den Bohrlochern in den steilen 
Fliitzen geringeren G asdruck und geringere Gas- 
entwickelung ais in denen der ilachgelagcrten Partie 
ergeben.

D ie beobachteten U ntcrschicdc in dem Grade der 
Sehlagwetterfuhrung bei den beiden Fliitzgruppcn werden 
nun durch die Lagerungs- und Abbauverhaltnisse der 
G rube ungezwungen erklart. D ie Fliitze der steilen 
P artie  sind seit Anfang der 80 er Jah re  durch die in 
Saigcrabstiindcn von rund 100 m aufeinander folgenden 
Querschl;ige und die in den einzelnen Solilen geliihrten 
Baue einer fortlaufenden Entgasung entgegcngefiihrt 
w orden; ganz im Gegensatz liierzu bilden die flach- 
gelagerten P artiecn  der Fliitze 13, 16, 17 einen durch 
streichende w eitdurchgehende Spriinge begrenzten und 
isolierten Scluchtenkom plex m it grofsen, ilaclicn Feldes- 
hohen, in  welchem eine w irksam e Ausgasung nicht er- 
folgen k o n n tc , und in  welchem dic Schlagwettcr- 
entwickelung um so lebhafter hervorgetreten ist, ais sich 
das Bediirfnis nach einer schnellen und auf zwei Solilen 
gleichzeitig vorzunehmenden Ausrichtung herausstellte.

4. B e z i c h u n g  d e r  G r u b e n g a s e n t w i c k e l u n g  z u m  
L u  1' t d r u  c k.

P ara lle l m it den Erhebungen beziiglicli des G asdrucks 
und  der G rubengasentw ickelung an den Bohrlochern 
liefen Feststellungcn des Luftdrucks an den V ersuchs- 
ortern un ter Tage. D ie E rgebnisse der L uftdruck- 
beobachtungen sind in Tafel *5— *13 eingetragen und 
daneben zur graphischen D arstellung gcbracht. D er 
V ergleich der L uftdruckkurven m it den entsprechenden 
K urven fiir den G asdruck und das cntw ickelte Gasvolum 
lassen eine E inw irkung des L uftdrucks au f die E nt- 
w ickelung von G rubengas bei Bohrlochern m it hohen 
G asspannungen nicht, bei solchen m it n iedngen  Gas- 
spannungen m ehr oder w eniger deutlich erkennen. D ie 
T hatsache der fehlenden Reciprozitat ist ohne weiteres 
verst'andlich fiir diejenigen B ohrlochsbeobachtungen, bei 
denen ein D ruck  gem essen w urde , w elcher sich in 
A tm ospharen oder auch Zchnteilen von A tm ospharen 
ausdriickt und bei denen infolgc der laufenden  Ver- 
anderungen der ursaclilichen Bedingungen d esG asau stritts  
in der K ohle Schw ankungen des G asdrucks und  des 
Gasvolum s hervorgerufen werden, welche w eit erheblichcr 
ais diejenigen sind, w elche durch die in engeren Grenzen 
sich Yollziehenden Schw ankungen des Luftdrucks vor 
der K ohle yeranlafst werden. D iese Bolirlocher bilden 
die grofse M chrzahl. Bei den Bohrlochern m it ge- 
ringercm  D ruck tritt die G eltung des un ter B, II . Teil dieser 
A rbeit ais richtig  nachgcw iesenen S atzes, dafs dem 
hiiheren Luftdruek eine A bnahm c, dcm niedrigeren Luft- 
druck eine Zunahm e der G ascntw ickelung entspricht, 
aus der P riifung  der G asdruck- und Barom cterkurven 
zw ar n icht iiberall erkenntlich, aber in viclen Relationcn 
doch deutlich hervor. A uch bei diesen Bohrlochern 
m ach en sich Einlliisse, w elche au f dic natiirlichen 
B edingungen des Vorkom mens des Gases und der Gas- 
cntw ickelung zuriickzufuhrcn sind, geltcnd und treten 
m ehr oder m inder scharf in  die E rseheinung, indem sic 
gleichzeitig die E inw irkungen des L uftd rucks melir oder 
m inder verw ischen.

A uf Tafel *18 sind die B ew egungcn des Luftdrucks 
und diejenigen des G asdrucks im  B ohrloch 3S im  Flotz 18 
(vg l. Tafel *13) zu r besonderen D arste llung  gelangt. Dic 
B eobachtungen w urden in der Z eit vom 22. Ja n . bis zum
26. F ebr. 1895 zu  22 verschicdcnen V ersuchszeitcn vorgc- 
nom m en. D er hochstc bcobachtcte G asdruck fiillt mit 
340  mm W assersaule am  24. J a n u a r  in den Anfang der Vcr- 
suchsreihe; der G asdruck n in im t sodann, wenn auch mit 
cinigen Schw ankungen, bestandig  bis auf 150 mm W asser- 
sau le an i E nde der V ersuchszeit, 26. F ebruar, ab. Die 
Schw ankungen des G asdrucks betragen in ihrem  G e s a m t-  

w erte dem nach 190 mm W assersau le , d u r c h s c h n i t t l ie h  

fiir  einen Y ersuch 9 ,00  m m ; die hochstc Abweichung 
des L nftdrucks betriigt zw ischen dem  24. Ja n u a r und
14. F eb ru ar 1S95 26 ,5  mm  Q uecksilber oder 360,40 nim
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W assersaulc, dic durchschnittliclie A cndcrung fiir  cincn 
Y ersuch 16,4 mm  W assersaulc.

E s ist augcnscheinlich, dafs, wenn in der K u rv c  (ler 
Gasausstrom ung die Ten den z des A bnehm cns der Gas
ausstrom ung parallel m it der A bnahm c des G asdrucks 
in erster L inie deutlich zum  A usdruck gelangt, doch 
andererseits diese K urve die E inw irkung der im  Ver- 
hiiltnis zum  G asdruck nicht unbedeutenden  Schw ankungen 
erkenntlich w iedergeben mufs.

In  der graphischen D arste llung  ist zu r besseren Ver- 
deutliclm ng der E inw irkungen des Luftdrueks eine solehe 
Anordnung gewiihlt, dafs die W erte  fiir  G asdruck und 
Gasausstrom ung von oben nach unten  w achsen, diejenigen 
des B arom eterstandes von oben nach un ten  fa llen ; es wird 
dadurch erreicht, dafs die bekannte Beziehung zwischen 
dem Luftdruck und der G askurve durch paralleles Yer- 
laufen der L inien zum bildlichen A usdruck gelangt.

E in V ergleich des V erlaufes der L uftdruck- und 
der Gasausstriim ung ste llt die ursiichlichcn Beziehungen 
zwischen beiden aufser Zweifel.

D ie P arallelitiit des V crlaufs der Gascntw iekelungs- 
kurve und der L uftdruckkurven bei den Beobachtungcn 
1 , 2 , 3 , 4  ist eine in die A ugen springende, auch der V erlauf 
der K urven von 4 nach 11 ist in dcm nach un ten  geoffneten 
Bogcn ein anniihernd paralleler; dasselbe gilt von dem 
Yerlauf der K urven  von 11 — 14; der letztere Teil der D ar
stellung zeigt m it A usnahm e einer ziem lich parallelen 
Ordnung der B eobachtungszahlen von 1 7 — 20 eine 
Uebereinstimmung n icht; in den letzten Bcobaclitungen 
yon 2 0 — 22 m acht sich v ielm ehr der stiirkere Einllufs 
des Gasdrucks in der K ohle gcltend.

Der Y ersuch, die E inw irkung des Luftdrueks auf 
das G asaustrcten in der bekannten gesetzlichen Beziehung 
durch Bohrlochsversuehe nachzuw eisen, ist wegen der 
Vornahme der Bcobaclitungen in den m eisten Fallen an 
Bohrlochern m it hochgespannten Gasen nu r unvollkommcn 
gelungen; trotzdem  lassen die Feststellungen an dem 
Bohrloch 38 des F lotzes 18 und an anderen hier nicht 
weiter zu vcrfolgenden S tellen keinen Zweifel, dafs bei 
gceigneter W ahl des V crsuchspunktcs, indem  m an Ge- 
wicht auf eine U ntersuchung an B ohrlochern m it niedrig- 
gelialtenem und m iiglichst konstan t yerlaufendem  Gas
druck (bei langsam er E n tgasung) legt, gerade diese 
Methodc wegen der L cich tigkeit ih rer A nw endung und 
des Entbehrlichw erdens jeder chem ischen Analyse in 
erster Linie zum  N achwcis der E inw irkung des Luft
drueks benutzt w erden kann.
5. A n a l y s e n  d e s  a u s  d e n  B o h r l o c h e r n  a u s -  

s t r o m e . n d e n  G a s e s .
Zum Nachweis, dafs das in den Bohrlochern mano- 

metrisch gem essene Gas w irkliehes Kohlenwasserstoffgas 
(Methan) ist, w urden m ehrere chem ischc A nalysen aus
gefiihrt. Diesclbcn sind h ierun ter zusam m cngestellt und 
ergeben, dafs aufser einem geringen G chalt an Kohlen- 
saure und Stickstoff der Iiaup tbesłand te il durch 95 bis

99,5 pCt. reines K ohlenw asserstoffgas vorgestellt w ird. 
D ieselbc A ufstellung zeigt, dafs das Bliiscrgas dieselbe 
Zusam m cnsetzung hat.
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1 20 Bohrloch 4 m tief, FlotzlG; 
flachę Flotzpartie, sfid-
lich, II. Stiick, Grund-
strecke, "Wcsten. 23. Aug. 99 — 0,44

2 20 desgl. » n 99 — 0,60
3 IG Bohrl. 0,6 m tief, Flotz 16, 

flachę Flotzpartie, sfld-
lich, II. Stiick, Grund-'
strecko, AVesten. 28. Aug. 96,1 3,4 0,50

4 16 desgl. J) » 9 5 , - 4,5 0,50
5 17 Bohrl. 1 m tief, sonst wie

bei laufender Nr. 4. 25. Sept. 98,4 — 1,60
6 17 Bohrl. 10 m tief, sonst wio

bei laufender Nr. 4. i) -fi 98,6 — 1,40
7 7 Bohrl. 1 m tief, Flotz 13, 

flachę Flotzpartie, siid-
1 i cli, X. Solile, aufTeil-
sohle, Westen. *) >; 93,5 — 1,50

8 Bliisergas aus Flotz 16, 
X. Solile, I. Stiick, sild- 
licheGrundstrecke nach
Osten. » n 99,5 — 0,50

IV . S c h l u f s f o l g c r u n g e n  u n d  S c h l u f s -  
B e m e r k u n g e n .

Die in  obigem angestellten Betrachtungen und E r- 
liebungen fiihren zu der A nschauung, dafs das G ruben- 
gas in K ohlcnflotzen, w elche infolge ihrer E inlagerung in 
gasundurchlassigen Schichten vor Entgasung geschiitzt 
sind, m it glcichm afsigem D ruck  (urspriinglicher Ilćichst- 
d ru ck ) iiber das ganze Flotz verteilt ist. Bei gleiclier 
M enge bei der B ildung der K ohle cntw ickelter Gaso 
wird dasjenigc Fliitz den liochśtcn D nick aufw eisen, 
w elches nach der Beschaffcnhcit der K ohle und den die 
Flot.zbildung begleitenden Um standen, Gebirgs-, W asser- 
druck etc., die geringste Porositiit, die kleinsten Iloh l- 
raum e zur U nterbringung des Gases zeigt. W ird  ein 
Fliitz durch eine Strcckc, G rubenbau, Bohrloch auf- 
geschlosscn, so w ird dasjenige Fliitz am schncllsten aus- 
gasen, w elches die grofstc D urchlassigkeit, Porositiit 
besitzt, und um gckehrt. D ie bei dem Ausstriim en der 
G asc bestehenden B eziehungen zw ischen G asdruck und 
G asvolum  lassen sich folgenderm afsen formulieren :

H ierbei ist a  ein idealer W e rt fiir die Gaswege in 
der K ohle, die aquivalentc Oeffnung derselben.

1. D i o ' B c z i e h u n g e n  z w i s c h e n  G a s d r u c k  u n d  
G a s v o l u m  w e r d e n  g a n z  a l l g c m e i n  d u r c h  d i e  

F o r m e l  V  — /i a  1 / 2  g h a u s g e d r i i c k t .
2. F i i r  K o h l e n  m i t  g l e i c l i  w e i t e n  G a s w e g e n

V
g l e i c l i e r  a q u i v a l e n t e r  O e f f n u n g  i s t  ^==. e i n e

K o n s t a n t o ,  d. h. d a s  G a s v o l u m  i s t  a l l e i n i g e  
F n n k t i o n  v o n  d e r  W u r z e l  a u s  d e r  D r u c k h o h e .

3. D i e  f o r t s c h r e i t e n d e  E n t g a s u n g  d e r  K o h l e



Nr. 29. -  568 -

y e r m l n d e r t  d i o  D r u c k h o h c  u n d  i m  V c r h a l t n i s  
mit.  d e r  W u r z c l  a u s  d e r  l e t z t e r e n  d i c  G a s -  
on t w i c k o l u  u g.

4. D i o  L u f t d r u c k s c h w a n k u n g e n  n a c h  o b e n  
u ud  u n t o n  Y o r m l n d o r n  o d e r  v e r s t i i r k e n  d e n  
K i n f l u f e  d e r  D r u c k h d h o  d e s  G a s e s  d e r a r t ,  
dafe  e i n  S t o i g o n  d e s  L u f t d r u c k s  d i c  G a s -  
en  t w i c k e i u n g  v o r m i n d o r t ,  e i n  F a l i  e n  d e s -  
s e  1 b o n  d i o  l o t z t o r o  y o r m e h r t .

Dio unter 1 aufgcstollto Form el enthiilt cin leicht 
anwondbnros Mlttol fiir dic thóorotisclio Dcfinition der 
GasentwiekclungSYorgHugo insofern, ais der BegrilT der 
tił|iiivalonton Ausfhifsoftnung die sam tlichcn Elnw irkungcn 
aus irgend welclien Y organgen bel dem Durchzug der 
GttPO durcli die Kohle zum ro llen  A usdruck bringt. 
E s ist selbstverstandlich, dafe dam it n ich t 1’iir alle Fiiile 
ein orschiiplendcr Einbliek in sam tlichc bei der Gruben- 
Gasoutwickolung Yorkommenden Erscheinungen gegeben 
Ist. W io es bei der praktischen Y erw endung des Be- 
grllls der Ht}uivalenton AusllufeiilTnung fiir dic Gruben- 
Yentlldtlon die besondere Aiifgabe ist, die Einwirkungcn 
aiifutnkliiien, welche besondere Yorgiingo z. B. die 
ploUUeho Y erengung der freien Quersehnittc auf die 
G estaltung der Grubenwolte, die Yerandernng des Standes 
der Baue u. s. w. ausilben, so wird es auch hier Sache 
des besonderen und Ibrtgosetzton Studiunis sein lniissen, 
die versehicdcnen( dio aquivalente W eite der Kohle 
heołnttussonden Yorgiingo, w ie die W irkungen des hydro- 
slatlstlschen D rueks. des ctwaigen ZusninnienYorkómmens 
von G rubengas und Luft, der versehiedenen Temperaturen
u, s, w . Kur Y eransehanlichim g und Aufklitrung zu 
bringen. Die gkUnierte Aufgabe ist eine w eit umfasseude; 
sie ilberstftigt die K difle des einitelnen; es ware deswegen 
xu wUnschen, dafs, wie das belgische Gouverncnient 
bereits ein dankensw ertes Beisplel gegeben hat, aucli 
die preufeisehe R eglerung ihre reicheu Krafte und Mittel 
dem G egenstaude Jtuwenden nioehie.

D ie besonderen Yerhiiltnisse, unter denen die inten- 

sive iJoblagwettorentwickelung auf Hibernia vor sieli 

geht, lassen sieli kurs dahin Eusummenfassen:

Die Gasentwiekelung komsentriert sich mit SS pCt. 
a u f  die Flobte 13, 10, 17 der ilachgelagerten Partie; 
in dem au f diesen FloUftn beobaehteten hohen Gasdruck, 
welcher im  Bohrloch 3 des Flotses 13 in -1 ni Tiefe
14,60 A im ospharou betragt, welcher imlessen in seinem 
aweifellos weit hoher liegenden Maxin»;ihverte nielit er
m ittelt ist, Uegt die E rklarung fiir die hoehgratlW  
SeblagweitenMitwickelung der Grube.

Die Gassiussuoiming \o lls ie b t sich unter dem in der 
Kobie herrschenden Druck regolmafcig und ohne stark 
in die Krscheinung (reteiule Schw ankungen; das Yor- 
kmmnen \o n  BUiseni, welche nielits andeies ais Gas~

ansam m lungcn in griifscrcn oder klcincren Iloh lraum en  
der K ohle oder des Gebirgcs vorstellen, ist n icht gerade 
se lten ; pliStzliclie und ganze Teile des G rubengebaudes 
anfiillende Gasaiisbriichc (degagem ents instan tanes) sind 
hingegen nicht beobachtet worden.

Ob dic F lotze der Zeche H ibernia zu denjenigen 
m it w eiter aquivalcntcr Ocflnung, von grofser Gas- 
durchlassigkoit, Porositiit gehiiren, mufs beim  M angel 
geniigenden V crglcichsm aterials dahingestellt b leiben; 
anzunehm en ist, dafe diesciben erheblieb undurelilassiger 
ais die. von Bergrat K ohler beschriebenen K arw iner 
Fliitze sind, da die letzteren bei sehr starker Schlag- 
w etterfiihrung nur geringen, und zw ar im H ochstfalle 
einen D ruck von 240  mm Q uecksilber in einem 4 ni 
tiofen Bohrloch nacliweisen.

D ic A usstrom ung au f H ibernia w ar zu r Zeit der 
V ersuche trotz der fiir die G asentw ickclung ungiinstigen 
grofseren D ichte der K ohle (im  V ergleich zu r K arw iner 
K ohlo) eine so hochgradige, weil der Entgasungsprozefe 
der Fliitze durch die um fassenden A ns- und V orrichtungs- 
Betriobc a u f der 9. und 10. Sohle der F lo tze 13, 16, 
17 eben erst eingeleitet w ar und daher die G asentw iekelung 
un ter einem dcm urspriinglichcn oder A nfangsdruck nahe- 
kom m enden G asdruck vor sich ging. E s unterlicg t keinen 
Zweifcl, dafe m it fortsehreitender E ntgasung, und nach- 
dem die A us- und V orrichtungsbetriebe au f den mehr- 
bezeichncten F lotzen bis an die Feldesgrenze herangeriickt 
s i n d , sowohl G asdruck ais Gasentwńckelung nach- 
lasscn werden.

Die grofsbritnniiisclie Bergiyerks-Prodiiktion 
im Jahre 1895.

Die stalistischen A ngaben iiber diese Produktion 
sind im  Anfang des M onats in dem iiblichen Umfange 
durch die S ununarics etc. bekann t gegeben worden, 
nachdem  schon Ende J a n u a r  die vorlauligen, inzwischen 
su in  T eil abgeanderten  Zahlen der U nlallstatistik  er- 
schienen w aren. I linzugetre ten  zu  dcm  bisherigen 
Kalim en der Snm m aries sind die N achrichten iiber die 
Betriebe u n te r dem  Q uarry 's A ct 1S94 s o w ie  die Zahlen 
der nichttodliclien U nfalle.

W ie D r. L e N eve Foster, K oniglicher Bergwerks- 
inspektor in L landudno, in seinem  F irst A nnual General 
R eport upon the m inerał In d u stry  of the United King- 
dom etc. f iir  1S94 (dessen  au sfu h rlich e  Analyse die 
naehste N nm m er dieser Z eitsclirift bringen soli) knapp 
u n d  lich tro ll darlegt, w ar die E rte iluug  der Angaben 
iiber F orderung  und Belegsohaft der ąuarries, d. h. der 
T agebaubeiriebe von m e h r ais 20  (en g l.)  Fnfs Tiefe, 
n icht gesetelich geregelt. sondern  dem  freien W illen der 
E igentiim er liberlassen. M it U nterstellung dieser Be-



triebe un te r die A ulsich t der Bergw erksinspektoren — 
diejenigen von weńiger ala 2 0 ' T icfc verbleiben den 
G ew erbeaufsiehtśbcam ten — durcli das angezogene Ge- 
setz yon 1894 sind fiir diese B etriebe alm liche Angaben 
im Interesse der S tatistik  vorgeschrieben worden, wie 
sie f iir  die B ergw erke bestehen. U eber die dritte 
G ruppe der lnincralischen Produktion, die Salzgewinnung, 
welche zum eist ais S i e d e s a l z g e w i n n u n g  vor sich g eh t ,  

sind zur Zeit obligatorische Berichte n icht vorgesehen. 
D ies ha t zur Folgę, dafs Zahlen  iiber diesen Zweig 
nicht bereits in den Sum m aries erscheincn und dam it 
ein Vergleich m it der deutsehen P roduktion liier aus- 
geschlossen bleibt. D as is t uinsom ehr bedauerlich, ais 
die S alz-P roduktion G rolśbritanniens von erheblicher 
Bedeutung ist. N ach dem oben citierten F irs t A nnual 
General R eport folgtcn fiir das J a h r  1894 den fiir sich 
allein */3 des G esam tw ertes der P roduktion ausm achenden 
Steinkohlen dem W erte  nach geordnet folgende Ge- > 
w innungen:

_ _ r 1894 ■

' in Mili. JL .*)
Mengo 

in 1000 t**)
1. S t e in k o h le n .................................... 1255 191 299
2. S t e i n e ............................................... 154 —

3. E is e n e r z e ......................................... G3,S 12 566
4. Schiefer ............................................... 23,4 469
5. Thon............................................... IG,5 3 316
0. S a l z ..................................................... 15,3 2 272
7. Oelschiefer......................................... 9,9 2 018
8. Z in n e r z e ......................................... 9,8 13
9. Bleierze . . . 5,3 41

10. Zinkerze . . . . 1,3 22

Die Angaben der W erte liir 1895 liegen nocli nicht 
vor; eine V ergleichung dieser Ergebnisse m it denen des 
Vorjahres sowohl wie m it den gleichen Zweigen in 
anderen S taaten m it hochentw ickeltem  Bergbau niufe 
dieserhalb bis zum Erscheincn dieser Zahlen yertagt 
werden.

Neben Steinkohle w ird in den Betrieben unter dcm 
Coal Mines R egulation Aets auch E isenstein, Oelschiefer 
und feuerfester Thon gew onnen; die Gewinnung feuer- 
lesten Thons ist anniihernd in allen R evicren etwa gleieh- 
liiafeig; Eisenstein wird in erhehlichem  Uinfange im 
Bezirk Cleveland des R eviers D urham  (5 ,2  Mili. Tonnen), 
im Revier Nord Staffordshire (0 ,8  Mili. T onnen) und im 
Bezirk Ayr des R eviers W estschottland (0 ,3  Mili. 
Tonnen) gewonnen. D ic Oelschiefer - Produktion ent- 
stainmt fast ausschliefslich dem R evier Ostschottland, 
in dem Lenlithgow 1,3 und E dinburgh  0 ,8 Mili. Tonnen 
produzierten. Indes m achen diese B etriebe nur etwa 
8 pCt. der gesamten G ew innung un ter den gedachten 
Gesetzen aus; die Zahlen der A rbeitsleistung konnen 
deshalb fur die D urchschnitte unbedenklich auf den 
Steinkohlenbergbau an sich iibertragen werden.

*) 1 L. =  20 JL. gerechnet.
t 4 1000 kg.
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D ie 10 R cviere m it je  iiber 10 M illiońen t Steirikohleri— 
forderung weisen folgende P roduktions- und Unfąll- 
zifTcrn auf:

R e v i e r
Zal.l

der

orubisn

for
derung 

in 
1000 

Toni, en

ISeleg- 
schaft 
cinscbl. 
bei Xe- 
bengew. 
insges. 
rund

Jahres- 
leist. d. 
lieleg- 
schaft 
insges 
rund

ToJesq

1000
Per-

sonen

rotę auf

1000000
Tonnen
Forder.

1 2  | 3 4 5 6 ~ 7 ~ ~
Siid-Wales . . . 396 24 355 93 600 _ 2,04 7;77
Yorkshire u.Lincoln-

shire . . . . — 22 SOS S8 900 262 1,03 3.92
Ourham . . . . 217 21 989 79 500 346 1,04 3,42
Midland . . . . 318 21 493 80 000 270 0,70 2,82
Newcastle . . . 234 19 727 7 0 1 0 0 286 1,06 3,70
Ost-Scliottland . . 317 16 253 54 400 349 1,60 4,58
Liverpool . . . . 235 14 842 57 400 259 1,38 5130
West-Schottland 235 12 560 39 700 343 1.97 5,73
Soutli-Western . 287 10 789 44 900 243 1,58 6,52
Manchester u. Irland 267 10 146 39 500 257 1,60 0,21
Ganz Grofsbrit. 1895 3512 ' 189 653 700 300 288 1,49 5,17

„ 1894 3419 188278 705 000 283 1,60 5.65
„ 1893 3383 164 326 6 S 3 000 257 1,55 6,05

1 8 8 3 -1 8 9 2 169 922 572 000 319 1,81 5,65
1893— 1882 ■> 138 0S7

OOOCOOo

302 2,24 7,42

Die Fiirderziffern der einzelnen R cvierc weisen gegen 
das V orjah r keine sehr erheblichen A bw eichungen a u f: ' 
dic T abe lle  ist deshalb n icht au f die Produktion etc. 
der einzelnen R cviere auch in den Y orjahren ausgedehnt 
worden. Die D urchschnittsleistung der Belegschaft mit 
288  t s teh t der des R uhrbezirks (2G0 t)  nur w enig 
voran. Dafs dic Unfallziffern eine w esentliche A bnahm e 
zeigen kiinnen, fiihrt sich im w esentlichen au f das F ehlen  
von grofsen K atastrophen. w ie eine solche 1894 au f 
A lbionC olliery sieli ereignete, zuriick. Ucbcr die Unlallziifcrn 
im Y ergleich m it den westfalischen ist in der yorigen 
N um m er gehandelt w orden; es m ag deshalb au f diese 
verw iesen sein. D ie in den Summaries jetzt, w ie gesagt, 
zum  ersten Małe gegebene S tatistik  der n icht tiidliehen 
Unfalle ist der E in le itung  zufolge n ich t wohl vergleichs- 
fahig, weil die Grenzen der Anzeigepflicht von den 
einzelnen G ruben sehr verschieden aufgefafst w erd en ; 
so entlallen von den insgesam t aufgezahltcn 5000 Un- 
fallen d ieser A rt melir ais J/ 3 allein au f ein Revier, das 
in  A nsehung der tiidliehen U nfalle durch fast die 
n iedrigste Q uotc sich auszeichnet.

U nter den P roduk ten  der G ruben un ter dem M e f a l l i -  
f e r o u s  R e g u l a t i o n  A c t  von etw a 3,7 Mili. t G esam t- 
nienge s teh t E isenstein m it 2 ,26  Mili. t  an die Spitze; 
noch fehlen die N achrichten iiber die G ew innung in 
O penw orks, w elche erst m it den M inerał S tatistics er- 
scheinen w erden. Noch verzw eigter sind dic Erzeugnisse 
der B etriebe un ter dem Quarries Act. V on der G esam t- 
sum m c von fast 30 Mili. t  entfallen auf

K alkste in  9,1 \
T hon, Ziegelerde, Schicfer 6 ,8  < M illionen t,
S andstein 3,8 /

w ahrend  der hoehw ertige, vornehm lich in N orth W ales 
gew onnene D achschiefer zu Bauzw ecken n u r 0 ,42  Mili. t
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ausmacht. Dafs dic U nterstellung der Tagebetriebe 
(ąuarry s) unter dic Aufsicht der Bergbehorden von 
Bedeutung gewesen, erbellt aus der Thatsache, dafs in 
diesen rund 105 000  Personen beschaftigt sind, in allen 
Gruben unter dem M etalliferous Regulation A ct dagegen 
nur rund 33 000.

Bei V ergi ci cli d er Todesfalle auf 1000 beschaftigte 
Personen ergeben sich folgende Unlallquotcn fiir die 
einzelnen Betrieb e:
Coal Mines Regulation Mftalliferons Regu

Acts lation Act
1894 I 1895 1894 1895

1,598 I 1,488 1,359 1,618

Quarries Act 

1894 I 1895 

Ang. fehltj 0,975

PJs ergiebt sich also die auffallende Erscheinung, dafs 
im Ja h re  1895 die Unfalląuote fiir den Erzbergbau die 
des S teinkohlenbergbaus iibertraf. Naturgemafs ist diese 
E rscheinung eine seltene, die durch das Fehlen grofser 
M assenunglucke im Steinkohlenbergbau wie durch das 
A uftreten einzelner schwerer U nfalle im Erzbergbau 
sich erkliirt, welche bei der kleinen Belegschaft die 
Unfallzifter stark em porschnellen lassen.

Es wird G elegenheit sein, au f die wirtschaftlichen 
Ergebnissc des grofsbritannischen Bergbaues nach dem 
Erscheinen der M inerał S tatistics 1895 nalier einzugehen.

K. E.

Die Syndikatsheyregung im Kohlenbcrghau der 
Yereinlgtcn Staaten und England.

(Nach einem Artikel aus Circulaire Nr. 1303 des Comitć central 
des houillfiros de France von 1896.)

Eine EigentUmlicbkeit der bergbaulichen Entwickelung 
in den Y ereinigten S taaten  bildet die Vereinigung grofser 
K apitalien  zum  Zwreck der M onopolisierung. Die Kohlcn- 
grubenbesitzer haben dort einen so bedeutenden Einflufs 
gowonnen, weil sie gleichzeitig Hervorbringer und Ver- 
frachter s i n d ; hierdurch allein ist die Moglichkeit ge- 
geben, die ungeheucren m ineralischen Bodenschiitze des 
Landes zu verw erten. In den meisten Kohlenbezirkcn, 
besonders in P cnnsy lram en , hat m an es ais unzweck- 
mafsig erkannt, dasFraclitgeschaft — den Kohlenversand — 
durch besondere Eisenbalingesellschaften besorgen, und 
die K ohlenlorderung einzelnen Grubenbesitzern resp. 
kleinen Gesellscliaften zu iiberlassen; zur Zeit sind in 
dem bekannten A nthrazitkohlen - Bezirk Pennsylvanicns 
fast alle grofeen Bcrgbauuntcrnehm en und Transport- 
geschafte in den llanden  einiger wenigen Kapitals- 
Gesellschaften vereinigt.

Neuerdings haben die grofsen Bergwcrksbesitzer der 
Fettkohlen - A blagerung der Alleghenys (appalachisches 
K ohlenleld) ein Uebereinkommen getroffen. welches leb- 
haft an die Syndikate des niederrheinisch - westfalischen 
Kohlenbcrgbaus erinnert; man erstrebt eine monatliche 
Festsetzung der Forderm enge bei einer Abgabe yon 
' / 2 Doli. fiir jede iiber die Beteiligungsziffer ab- 
gesetzte Tonne K ohlen — und bei gleichhoher Abgabe, 
falls ein Syndikatsmitglied unter dem festgesetztcn Preise

verkaufen sollte. Es w ird verboten, die P re ise  oder die 
Frachten au f langere Zeit zu vereinbaren, um nicht zu 
lang dauernde Verpflichtungen einzugehen. D ie fur die 
einzelnen E isenbahnen und Gruben festgesetzten Be- 
teiligungszifTern beruhen a u f dem D urchschnitts-V ersand 
der Ja h re  1891 — 1894. D ie G esellschaftsm itglicder 
sind bezirksw-eise vertreten ; fiir jed en -B ezirk  besteht 
aufserdem  eine K om m ission, welche dic P reise und die 
Beteiligungsziller fiir jeden  M onat bestim m t. D en 
kleineren, n icht syndicierten K ohlengruben beabsichtigt 
der V erband ihre K ohlen abzukaufen.

A uf dieser G rundlage ist un ter der F irm a Bitum inous 
Coal Co. ein S yndikat m it einem A ktienkapital von 
V2 M illion D ollars gegriindet worden. U ebrigens scheint 
dieses Syndikat n icht ohne scharfc Befehdung bleiben zu 
sollen. V erbraucher und selbst einzelne K ohlenprodu- 
zenten haben bereits lebhafte P ro teste  erlioben; wahr
scheinlich aber um sonst.

D ie K ohlenpreise des Syndikats sind fiir 1896 auf 
2 ,35  Doli. die Tonne fiir C um berland-, Pocahontas- und 
New R iver - F ettkoh lc  frei Bord Ila fen  Philadelphia, 
B altim ore, N ew port-N ew s und Norfolk, m it einem Preis- 
unterschied  von 15 c. zu gunsten  der K ohlen von Clear- 
field und Beecli Creek festgesetzt wrorden.

D er P reis fiir N ew -Y ork wrird  3 Doli. sein. Gegen 
diese V erein igung in den N ordstaaten  bem iihen sich die 
K ohlengruben  der S iidstaaten (besonders A labam a), mit 
ahn lichen  M itteln zu konkurricren . D ie K ohlengruben 
von A labam a haben  m it ihren E isenbahn-G esellschaften 
ein K arte li geschlossen, um  den pennsylvanischen etc. 
K oh len  den E ingang in das G ebiet des Mississippi, 
siidlich von G recnyille, zu verw ehren. B is je tz t wurden 
jah rlich  l^ /z ^ n h o n e n  j  K ohle von P ittsburg , P a., auf 
dem  W asserw ege in vorgenanntes G ebiet geliefert. Die 
G rubenbesitzer von A labam a haben nun eine kleine 
F lo tte  von KohlenschifTen ausgeriistet, um nach Green- 
v ille  b illiger zu  yerfrachten; das R esu lta t besteht in 
einer beiderseitigen Erm afsigung der Schiffsfrachten nach 
G reenville, wrodurcli der W ettbew erb  n u r um  so scbiirfer 
w erden w ird.

Bem erkensw 'ert erscheinen die betrachtlichen For- 
derungszifTern der grolśen K ohlen-G esellschaftcn in den 
Y ere in ig ten  S taa ten . E s fiirderten im Ja h re  1895 z. B.: 
dic P ennsy lvan iaand  R eading C oal& Iron.C o. 9 905 000 t
„ P ennsy lvan ia  R ailroad  Co. . . 16 424  8 4 5 1
„ Chesapeake and Ohio Coal Co. . . .  6 220 000 t
„ L ehigh V alley  Coal Co............................. 7 360 0 0 0 1

G anz P ennsy lvan ien  in 1895 : 51 813  000 t  Fettkohie 
und 50 647 000  t  A nthrazitkohle.

G rofsbritannien is t b isher noch n icht in der Lage 
gew esen, dic Y orte ile  einer Syndikatsverein igung zum 

Zw ccke des Verkaufs und der Produktionscinschriinkung 

zu erfahren.
Z w ar w urde vor zw ei Ja h re n  von Elliot der Versuch 

gem ach t, ein K ohlen synd ika t zu bilden, welches das
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gesam te G rofsbritannien um fassen so lite , und  ebenso 
versuchten die B esitzer von G askohlenzechen in D urham , 
eine Preiskonvention zu schliefsen, aber beide U nter- 
nebm ungen haben nu r Y erluste im Gefolge geliabt.

Vor kurzem  indessen ist in D urham  in dieser R ichtung 
ein entscheidender S chritt gethan worden, indem die 
w ichtigsten K ohlengruben D urham s sich zu einem 
m achtigen S yndikat vercin ig t haben.

E s diirfte bei dieser G elegenheit n ich t ohne Interesse 
sein, h ier einige Zahlen iiber die B esitzverh;iltnisse der 
K ohlengruben D urham s anzufiihren.

In  dem ganzen D istrik t sind ca. 200  G ruben mit 
32 556 000  t Forderung  und rund  90 000  A rbeitern 
in Betrieb. D iese G ruben befmden sich in den 
Handen von etw a 100 F irm en oder Privatbesitzern . 
Indessen sind von diesen 100 Besitzern, w as Forderung 
und A rbeiterzahl angeht, nu r etw a 1 0 — 12 von Be
deutung. Y on diesen bcsehiiftigen die folgenden vier, 
namlich der E arl of D urham *), J .  Jo icey  and Co. 
(Lim ited), Jo h n  Browes and P artn ers  (L im ited), der 
Marcjuis of Londonderry allein den vierten  Teil aller 
Kohlenarbeiter im  D urham -D istrik t. M an kann daher 
trotz der scheinbaren Z ersp litterung  w ohl behaupten. 
dalś der K ohlenbergbau D urham s n u r in den H anden 
weniger grofser U nternehm er lieg t; und  diese letzteren 
sind es, w elche sich zu  dem erw ahnten Syndikat 
zusammengeschlossen haben.

Technik.
Eine neue V en tila tion sein rich tu n g  gegen die 

K ohlenselbstentziindung a u f Schiffen  hat sich S tau  b er 
in Hamburg fiir Deutschland patentieren lassen. Derselbe 
schreibt die Selbstentziindung der geraeinschaftlichen Ein- 
wirkung des Luft- und Feuchtigkeitszutrittes, des von der 
Kohle entbundenen Gases und der im Innern durch das 
Schlingern erzeugten Friktionswiirme zu. Sein Ventilations- 
systera verfolgt drei Zwecke: namlich das Trocknen der 
Kohle, die Beseitigung der Gase und die Verhinderung der 
Kohlenreibung. Dazu schliigt er vor, den Boden des Kohlen- 
raumes zu durchlijchern und unter dem Centrum zwei 
Wandę herzustellen, die mit Lochern durchbohrt, ein Lufi- 
resem ir in T-Form  darstellen. Dieses Reservoir steht mit 
einem an der Briicke ausmiindenden Ventilationstrichter in 
Verbindung. Aufser den Scheidewiinden geht in ver 
schiedenen Niveaus eine Anzahl von durchbohrteu R5hren 
transvcrsal durch die Kohlen. Diese liegen je  nach dem 
Lin- oder Ausladen der Kohlen auf Triigern auf.

(C oli. Guard.)

Yerwendung einer elektrischen Rangiermasehine. 
In der kgl. Eisenbahn-Hauptwerksstatte Potsdam werden 
seit nahezu einem Jahre die sehr umfanglichen Verschiebungen 
jener Wagen, welche zur Reparatur oder Revision beizu- 
stellea sind, oder aus der Werkstatte zuriickkehren, mit 
Hiilfe einer elektrischen Lokomotive durchgefiihrt. Die 
betreffenden Rangiergeleise sind zu diesem Ende mit ober-

j.  ̂ *̂er Earl of Durham hat neuerdings seine 13 Groben im 
urham-Distrikt an die Firma J. Joicey and Co. verkauft, sodafs 

e ere jetzt uber 27 Gruben mit 12 000 Arbeitern yerfOgt. D. Red.

irdischen Stromzuleitungen iiberspannt, durch deren Ver- 
uiittelung die Lokomotive gespeist wird. Letztere ist aus 
dem entsprechend adaptierten Untergestelle einer alten, 
ausgemusterten Tendermaschine gewonnen worden und be- 
sitzt geniigend Kraft, um vier frischausgebundene, vierriiderige 
W agen, welche in diesem Zustande bekanntlich besonders 
schwer laufen, ohne Anstand mil der gewohnlichen  
Rangiergeschwindigkeit zu schleppen oder zu schieben. 
Es erweist sich diese Neuerung ais durchaus zweckdienlich  
und aucli in wirtschaftlicher Beziehung vorteilhaft, weil 
nunmehr die grofse Arbeiterzahl, welche friiher fur die 
Bewiiltigung der lediglich durch Menschenkraft besorgten 
W agenverschiebungen erforderlich war, bis auf die 
Lokomotivlenker und einen oder zw ei Hiilfsarbeiter erspart 
bleibt. (Elektrotechn. Zeitschrift.)

Yolkswirtsehaft und Statistik.
R h e in is c h e  B r a u n k o h le n in d u B tr ie . Die volkswirt- 

schaftlichc Bedeutung des rheinischen Braunkohlen-Berg- 
baues steigt von Jahr zu Jahr und zeigt sich am besten 
in folgenden Ziffern. Die Forderung an Rolibraunkohle 
betrug auf den 15 dem „V erein fiir die Interessen der 
rheinischen Braunkohlen-Industrie^ angehorenden Gruben 
(2  kleinere stehen leider noch aufserhalb) 1 172  7 0 0  t im 
Jahre 1 8 9 4 , im Jahre 1 8 9 5  schon 1 5 5 5  5 0 0  t. Der 
Absatz an Rolikolile betrug 1 8 9 4  knapp 44  0 0 0  t, 18 9 5  
schon 8 4  2 0 0  t. Trotz des niedrigen Preises der Roh- 
braunkohle ( 1 ,5 0 — 2 ,5 0  fiir die Tonne je  nach Giite
und Stiickverhaltnis) ist die Verwendung derselben noch 
eine verhśiltnismiifsig geringe. Es ist das auffallend, denn 
einen mittleren Preis fiir Kesselkohle von 2  fur die 
Tonne und eine dreimal schwiichere Verdampfung im V er- 
gleicli zur Steinkohle angenommen giebt diesem Heizmittel 
einen eigentliclien Wert von 6 fiir die Tonne der Stein
kohle gegeniiber, wiihrend diese frei Koln nahezu das 
Doppelte kostet. Der Vorzug der Brikettfeuerung lur den 
Hausbrand ist in der nitheren und weiteren Umgebung des 
Reviers allgemeiner anerkannt. Trotz der von rund 
3 2 5  0 0 0  t im Jahre 1 8 9 4  auf nahezu 4 2 0  0 0 0  t im Jahre
1 8 9 5 , also um fast 3 0  pCt., gesteigerten Herstellung waren 
grofsere Lagervorriite nicht vorhanden, denn der Absatz 
betrug 3 9 8  0 0 0  t. D ie Summę der auf den 15 rheinischen 
Gruben gezahlten Arbeiterlohne beliefsich  auf 1 5 2 0 0 0 0 - ^ .;  
an Steuern und Lasten brachten dieselben im Jahre 1895  
auf 1 1 2  7 3 5  ułL  gegen 8 3  0 0 0  in 1 894 . Sind diese 
Ziffern gegeniiber denen im Ruhrsteinkohlengebiete zum 
Vorschein kommenden auch nurklein zu nennen, so zeigen 
sie doeh den Wert industrieller Entwickelung. Vor zwanzig 
Jahren, vor Errichtung der ersten rheinischen Braunkolilen- 
Brikeltfabrik, war das Gebiet zwisehen Rhein und Erft nur 
wenig ertragreiches Ackerland.

Fórderung der Saargruben. ‘ S a a r b r u c k e n ,
7 . Juli. D ie staatlichen Saargruben haben im Monat Juni in 
2 4  Arbeitstagen 5 8 9  0 1 5  t gefordert und 5 7 5  7 7 0  t ab- 
gesetzt. Der entsprechende Monat des Vorjahres wieś bei 
2 2  Arbeitstagen 4 8 0  2 1 0  t Forderung und 4 9 3  35 5  t Ab
satz auf. Mittelst der Bahn gelangten 3 7 4  585  t, auf dem 
Wasserwege 4 5  0 4 0  t zum Versand. Durcli Landfuhren 
wurden 2 3  0 7 0  t abgefahren, den bei den Gruben gelegenen 
Kokereien 79  5 7 0  t zugefiihrt. Bei geniigend vorhandenem 
Schiffsraum ist ein weiteres Sinken der Frachten zu ver- 
zeichnen.
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A uf den deutschen M iinzstatten sind im Monat 
Juni ds. Js. gepriigt worden: 1 55 6  8 2 0  , ; / t . in Doppel- 
kroncn, 57 7  4 0 0  in Zwcimarkslucken, 72 6  8 8 3  d t .  in 
Einmarkstiicken, 122  4 9 1 ,1 0  \JC. in Zehnpfennigstiicken und 
2!) 9S 6 .37  in Kinpfennigstucken. Die Gesamtauspriigung 
an Reichsmiinzen nach Abzug der wieder cingezogenen 
Stiicke belicf sich Ende Juni ds Js. auf 3 0 5 0  8 2 6  41 0  d L  
in Goldiniinzen, 491 130  0 4 5 ,1 0  d i .  in Silbermunzon,
53 281 4 2 0 ,0 5  .s/C. in N ickel- und 13 127 6 9 3 ,5 5  d i .  
in Kupfermunzen.

K ohlenausfuhr G-rofsbritanniens 1896. (Nach dcm 
Trade Supplemcnt des Economist.) D ie lleihcnfolge ist 
nach der Ausfuhr im Jahre 1895  gcwiihlt.

Monal Juni Januar bis Juni incl. Gcsaint- 
ausfulir i. 
Ja lir 1895 
in 1000 t

Nach: 1896 

in 1000 t

1895 

in 1000 t

1896 

in 1000 t

1895 

in 1000 t

Frankreieh . . 400 361 2 564 2 450 5 068
Italien . . . 442 409 2 1 5 6 2 056 4 313
D eutschland . 4 5 2 3 6 4 1 9 9 8 1 5 7 3 4 1 4 4
Sc.hweden und 

Norwegen . 343

.
283 1 309 1 136 3 018

Spanieli u. kanar. 
Inseln . . 190 151 i  105 1 030 1 974

Rufeland . . 331 2G7 716 541 1811
Danemark . . 155 151 736 662 1673
Aegypten . . 174 126 929 785 1 541
BritiOst-lndien 83 79 727 701 1 279
Brasilicn 65 94 531 483 —
Portugal und 

Azoren . . 40 41 314
^

290 59S
Tiirkei . . . 48 59 248 238 475
Holland . . . 67 33 293 171 465
Malta . . . 37 45 159 192 389
Gibraltar . . 22 15 135 126 247
anderen Landem 416 499 2 673 2 629 5 277

Insgesamt 3 264 2 977 16 595 15 063 33112
Wert in 1000 L. I 434 1389 . 7  397 7 198 15 443

K ohlonbowegung in  dem  Duisburger Hafen.
A. K o b i cn  - A n fu h r.

Koln-Mind.

Tonnen

Berg.-Mark. 

Tonnen
Auf der Rulir 

Tonnen
Summę

Tonnen
im Juni 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan. bis 
Juni' 1896 

Entsp. Yorjahr

175 155,00 
132 977,00

814 824,00 
601 220,00

B. Ko
—

h l e n -  A b  f l li r.
—

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Kdln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Duisburg 
und oberhalb 

Tonnen
im Juni 1896 
n n 1895 

V. 1. Jan. bis 
Juni 1896 

Entsp. Yorjahr

144 650,95 
117 542 35

666 342,15 
453 870,45

B. K o

815,05; —  
1 447,00; -

10118,10 -  
6 680,90, —

h l e n - A b  f uhr .

2580,00 
3 100,00

14 070,00 
11 525,00

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen
Summę

Tonnen
Im Juni 1896 
„ » 1895 

Y. 1. Jan. bis 
Juni 1S96 

Entsp. Yorjahr

249,15;
139,651

848,75
950,40

16459,601 
14 349,45;

74 541,90 
73 189,50

4 819,75 
2  051,95

22 128,35 
16 657,85

169 574,50 
133 630,40

788049,25
562874,10

K ohlenbew egong in  dem  Ruhrorter H afen.
A. K oh 1 en  -  A n fu h r.

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

auf der 
. Rulir 
Tonnen

Summę

Tonnen
im Juni 1896 ........................
„ „ 1 8 9 5 .......................

Yom 1. Jan. bis Juni 1896 
„ 1 .  „ „ „ 1895

B. Ko

379 590,00 
326 097,50 

1 956 818,04 
1 455 543,15

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

379 590,00 
320 097.50 

1 956 818,04 
1 455 543,15

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Ruhrort 
und oberhalb 

Tonnen
im Juni 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan. bis 
Juni 1896 

Entsp. Vorjalir

235 792,65 
219 555,55

1 233 230,70 
806 915,25

N o c h : B.

2  001,30 
2 567,90

14 139,70 
10 626,50

K o h l  e n - A

150,00 
2 817,10

573,20 
9 786,00

b f u h r .

I 3 664,45 
4 214,75

21 782,15 
18 035,95

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Helgien

Tonnen

Summę

Tonnen
im Juni 1896 
n n 1895 
V. 1. Jan. bis 

Juni 189G 
Entsp. Yorjahr

3 049 60 
2 707,15

10 711,95
11 254,25

99 004,20 
105 936,05

531 243,30  
432 228,35

30 393,40 
23 371,80

152 599,05 
104 173,05

374 055,60 
361 160.30

1964 330,05 
1393 019,95

Terkelirswesen.
Bozirkaeisenbahnrat zu  K oln. In seiner am 16. Juni 

d. J. zu Koln slaltgehablcn aufserórdentlichcn Gesaint- 
sitzung bat der Bezirkseisenbahnrat iiber die Frage der 
Tarifermiifsigung Iiir gemalilene Thomasschlacken verhandelt 
und beschlossen, dieselbe ais im offentlichen Interesse 
liegend zu befurworten, jedoch mit dem Yórbchalte, dafs 
die Aufhebung sofort crfolgen musse, wenn die Thomasmehl- 
fabriken diese Erleichterung zur Steigerung ihrer Preise 
bentitzen sollten.

W agen geste llu n g  im  R uhrkohlenrevier ftir die 
Zeit vom 16 . bis 3 0 . Juni 1896  nach Wagen zu 10 t.

D atum

M onat Tag

Es sind  

v erlan g t j g cs te llt

D ie Z u fu h r nach den 
R heinliafen  b e tru g :

im  E ssencr 
und

E lb e rfe ld e r  B ezirke

aus dem  
B ezirk

nach
Wagen 
zu 10 t

J u n i 16. 11388 12 213 E ssen R uhrort 20 706
fj 17. 11387 12 302 ff D uisburg 9 425
n 18. 11520 12 424 f) Hochfeld 2 841
n 19. 11727 12 575

20. 11806 12 828 E lberfeld R uhrort 77
Y) 21. 823 826 }} D uisburg 195
n 22. 11 444 12 333 n

Hochfeld ----

» 23. 11 779 12 609 Z usam m en: '33 244
n 24. 11 65S 12 469
a 25. 11 669 12 481
a 26. 11732 12 506
i i 27. 114S3 12 651
n 2S. 779 837
ij 29. 3 009 3 192
i f 30. 10 795 1 1 4 7 4

Z usam m en: 143 105 153 740
D urchschn itt! . : 11 448 12 299
Y erhaltn iszah l: 11752
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Ycrcine und Yersainmlungen.
D e u ts c h e r  P r iv a t -B e a m te n -V e r e in . Es ist eine 

Ersclieinung, die fiir die Lcistungsfiihigkeit und Opfer- 
willigkeit der deutschen Industrie, des deutschen Ilandels, 
wie iiberhaupt des gesamten, privatwirtschaftlichen Erwcrbs- 
lebens der Nation spricht, dafs trotz der wcitgehenden, 
durch die sozialpolitische Gesetzgebung der Neuzeit 
entstandenen Beiastung gerade in der Jetztzeit noch be- 
deutende freiwillige Aufwendungen gemacht werden, um 
uach denjenigen kaufinannischcn und tectinisclien Angestellten, 
dic niclit in den Wirkungskreis des Alters- uud Invaliditiits- 
gesetzes fallen, Alters- und Invaliditiitspension, W itwen- 
versorgung und Relikten-Unterstutzung zu sichern. Bei der 
hohen Beiastung, die die Begriindung eigener Pensionskassen 
den einzelnen Etablissemcnts etc. auferlegt, bei der geringen 
Siclierhcit, die derartigen Kassen wegen ilirer schtnalen 
Basis, auf der sie notwendigerweise gegriindet werden
miissen, anliaftet, bei allen sonstigen Schwierigkeiten, mit 
denen dic Begriindung eigener Kassen verbundi'n ist, erscheint 
es natiirlich, dafs die Arbeitgeber etc. mehr und mehr davon 
absehen, eigene Pensionskassen ins Leben zu rufen und 
zu dotieren, sondern ihre Beamten in der Weise fiir die
Zukunft sicher stellen, dafs sie dieselben bei bestehenden 
Gesellschaften und Versorgungskassen unter Uebernalime
ganzer oder teilwciser PrlLmienzahlung beteiligen. Besonders 
hiiufig werden zu diesem Zwecke die Versorgungskassen 
tles Deutschen Privat-Beamten-Vereins zu Magdeburg in
Anspruch genommen. So hat erst kiirzlich der Verein fiir 
die Riibcnzucker-Iridustrie des Deutschen Reiclies die Be- 
griindung eines Beamten-Versicherungs-Verbandes fiir die 
Riibenzucker-Industrie des Deutschen Reiches ais Zweigverein 
des Deutschen Privat-Beamten-Vercins und unter Benutzung 
der Versorgungskassen desselben beschlossen. Der Verein 
fiir die Rubenzucker-Industrie des Deutschen Reiches ver- 
pflichtete sieli hierbei u. a. fiir jedes einzelne Mitglied 
dieses Versicherungsverbandes 2 0  pCt. der Priimien zu 
den Versorgungskasscn des Deutschen Privat-Bcamten-Vercins 
zu zahlen, wiihrend von den dem Yerein fiir die Riiben- 
zucker-Indujtrie angeschlossenen Fabriken, welche ais 
aufserordentliche Mitglieder des Versicherungsverbandes 
gefiihrt werden, ein Priimien-Zuschufs von 3 3 V3 pCt. in
Aussicht genommen ist Aufserdem aber hat der Yerein fiir die 
Rubenzucker-Industrie des Deutschen Reiches die Summę vou 
50 000  J L  zur Vernigung gestellt, um auch den alteren 
Beamten eine Beteiligung an den Versorgungskassen des 
Deutschen Privat-Beamten-Vereins zu ermoglichen. Auch 
eine Reihe anderer grofserer Berufsverbande haben in letzter 
'icit mit dem Deutschen Privat-Beamten-Vercin eingehende 
Ansehlufsverhandlungen angekniipft resp. sind denlnstitutioncn 
desselben niiher getreten, w ie z. B. der Verband der 
Verwaltungsbeamten der Ortskrankenkassen und Berufs- 
gcnossenscliaften Deutschlands, der Allgemeine deutsche 
Privatschullehrer-Verein u. a.

'*‘m  D e u ts c h e r  M a s c h in e n in g e n ie u r e  hielt
jiingst der Geh. Baurat V e i t m e y e r ,  eine Autoritiit ersten 
Ranges auf dem Gebiete der Wasserversorgung der Stadte, 
einen \ortrag iiber das Wasser, mit welchem er seine 
Ho>er in hohem Mafse fesselte.

Er gab das Ergebnis der Studien zum Besten, die er 
vor 30 Jahren angestellt, ais er fiir die Wasserversorgung 
<er Stadt Berlin thatig war; w ie w eit umfassend diese 

tudien waren, mag eine Skizze des Vortrags zeigen. 
" el der Erdoberflache sind voin Meer bedeckt;

auf der siidlieheu Halbktigel iiberwiegt das Wasser, auf 
der nordlichen das Land. A lle Kontinente laufen nacli 
Siiden spitz aus, nocit heutc sinken die Inseln in siidlichen 
Meeren, wahrend die Kiistcn Schwedens im Emporsteigen 
begrilTen sind. Ersichtlich herrscht auch hier steter, wenn 
auch fast unmerklicher Wandel. Das Wasser steigt durch 
Verdunstung vom Meere auf, gelangt in kiiitere und diinnere, 
also weniger tragfiihige Luftschichten und wird dann, Wolken 
und Regen bildend, niedergeschlagen. Die Stromungen im 
Meer, die Niederschlagsmengen an den einzelnen Orten, 
der Einflufs der Bodengestaltung auf die letzteren gaben 
Anlafs zu interessanten Ausbiicken in das Walten der Natur; 
mehr aber noch die im Gebirge auftretende Art der Ver- 
dichtung der Niederschliige zu (liefsenden Eisstromen, wie 
der Vortragende die Gletscher nennt. An zahlreichen 
Beziehungen hinsichtlich der Bildung, der Geschwindigkeit 
des Fliefsens je  nach dem Flufsbett, dem Gletscherthal und 
dergl. mehr wird der Vcrgleich zwischen dcm fliefsenden 
Wasser im Sirotn und dem Gletscher durchgefiihrt. Das 
Wasser nun, das in Geslalt von Niederschliigen den 
Riickweg zur Erdoberflache gefunden hat, nimmt nur zu 
einem beschriinkten Bruchteil in den olfen zu Tage liegenden  
Wasseradern, den Biichen und Fliissen seinen W eg zum 
Meere zuriick; sehr betriichtliche Mengen desselben nehmen 
unterirdisch iliren Lauf, brechen im Bett der Biiche, 
Fliisse und Scen oder auch gar erst im Meere zum ober- 
irdisch fliefsenden Wasser ompor oder bildt-n im Erdinnern 
machtige Wasserreservoire. Die zahlreichen heifsen Quellen, 
die Wassermassen in den Bergwerken, die ausgewaschenen 
gigantischen Erdhohlen, die ergiebigen artesischen Brunnen, 
die Wasserzunahme in Wasserliiufen auf solchen Strecken, 
wo keine oberirdischen Zufliisse stattfinden, alles das sind 
sprecliende Beweise fiir ein allenthalben unter der Erd- 
obcrfliiche mehr oder weniger tief dahinziehendes Wasser- 
geiider. Gerade diesen Verliiiltnissen hat Vcitmeyer s. Z. 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet, ais es sich fiir Berlin 
darum handelte, die englischen Wasserwerke zu iibernelimen 
und eine neue Wasserversorgung zu schalfen ; damals empfahl 
er, eingehend begriindet, Berlin mogę nicht fernerhin sein 
Wasser aus der Spree und Havel und iliren Seen schopfen 
und filtricren, sondern sieli durch eine grofse Zahl miifsig 
tiefer Brunnen das U n!ergrundwasser erschliefsen, das un- 
filtriert zur Nutzung kommen konne. Sehr iuteressant war 
der Schlufs des Vortrages, in welchem gezeigt wurde, wic 
sich trotz der urspriinglich vorhandenen Schwierigkeiten in 
der Beseitigung einer brauncn Fiirbung, welche durch eine 
Algenart (Crenothrix) hervorgerufen wurde, die Entnahme 
des Untergrundwasscrs immer mehr das Fcld erobert hat 
und den Filteranlagen gegeniiber umsomehr im Vorteil ist, 
ais diese neuerdings, nach Entdeckung der Bazillen in allen 
Flnfsliiufen, Scen u. s. w. sehr kostspielig worden, wenn 
sie ein geniigend bnzillenfreies Wasser, wie es das Reichs- 
Gesundheitsamt fordert, liefern sollen. Eine neuere Anlage 
der Charlottenburger Wasserwerkc am Wannsce liefert vor- 
ziigliche Ergebnisse iu der Benutzung des Untergrundwassers 
und so sielit der Vortragende im hohen Alter seine Ideen 
zu Ehren kommen, die vor 3 0  Jahren das Ergebnis seiner 
Studien waren. (Glasers Annalen fiir Gewerbe und Bau- 
wesen, Nr. 4 5 6 .)

G e n e r a l-V e r s a m m lu n g e n . N a u m b u  rger  B r a u n -  
k o h l  e n - A k t  i e n g e s e l  I s c h a  f t , N a u m b u r g .  21 .  Ju li
1 8 9 6 ,  naclim. 3 Uhr, im Ratskelier zu Naumburg.

W a l d a u e r  B r a u n  ko h i e n -  I n d u s t r i e  -  A k t i e n g e ^
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s e l l s c h a f t  z u W a l  dii u b e i O s t e r f e l d  (Bez. Halle  a, S .) .
21. J u l i  d. J . ,  nachmittags 1 Uhr,  im Albrechts-JIo te l  
zu  Zeitz.

M c n g e d e r  B e r g w e r k s  - Ak  t i cn  - G esc 1 l a ch  a f  t.
24. Ju li d. J . ,  vorm. 10 Uhr,  in Berlin im Geschaftshausc 
der Direktion der Diskouto-Gcsellschaft, Unter den Linden 35.

A k t i e n - G c s c l l s c h a f t  d e r  M e i d e r i c h e r  S t e i  n -  
k o h  l c n b e r g w e r k e ,  M e i d e r i c h .  31. Ju li 1896, vor- 
liiittags l l 1/* Uhr, im Bergischen llof (Hotel Kloppcrt) zu 
MeidCrich.

S t e i n k o h 1 e n - A k t i e n - G  c s e 11 s c h a f t B o c k w a - 
H o h n d o r f - V c r e i i i i g t - F e l d  b e i  L i cli t e ns  t e i  n.
18. August d. J .,  vorm. 10 Uhr, im Hotel Zur griinen 
Tanno in Zwickau.

Paten t-Berichtć.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K l .  12.  11. Nov. 1895. B. 18 316. V e r f a h r e n
z u r  G o w i n n u n g  v o n  B r o m  a u s  b r o m l i a l t i g e n  K o h -  
s t o f f -  u n d  A b l a u g e n  b e z w .  a u s  w a s s e r i g e n  b r o m -  
h a l t i g e n  F l i i s s i g k e i t e n .  Dr. Fritz Blau, 'Wieii; V erlr.: 
C. Felilert u. G. Loubier, Berlin N.W., Dorotlieenstr. 32.

K l .  13. 20. Marz 1896. L. 10 246. W a s s e r -
r ó h r e n k e s s e l  m i t  d u r c h  d i e  W a s s e r r o h r e n  g e h e n d e n  
H e i z r ó h r e n .  Theodor Loos, Offenbach a, M., Sprendlinger 
Landstr. C. 56.

KL. 18. 24. Oktober 1895. S. 9402. V e r f a h r e n  
z u r  V e r m e i d u n g  e i n e r  O x y d a t i o n  d e s  E i s e n s .  Emil 
Servais, Luxemburg und Paul Gredt, Esch a. d. A lz.; V ertr.: 
A. du Boia-Reymond und Max Wagner, Berlin N. W., 
Schiflbaucrdamm 29 a.

K l .  2 0 .  1. April  1896. A. 4705. S i c h  s e l b s t -
t h a t i g  s c h l i e f s e n d e  u n d  o f f n e n d e  S e i l k l e m m e  f u r  
S t r e c k e n f o r d e r u n g .  H e in r ich  A l ten a ,  Courl, Kreis 
Dortmund.

K l .  2 4 .  23. Dezember 1895. S. 9146. B e s c h i c k u n g s -  
v o r r i c h t u n g  f i i r  K o h l e n s t a u b f e u e r u n g e n .  Mas Seipp, 
Berlin C., Sophienstr. 19.

K l .  4 0 .  16. Dezember 1895. C. 5903. V e r f a h r e n
u n d  V o r r i c h t u n g  z u m  R o s t e n  v o n  E r z e n .  Karl Friedrich 
Claus, London, Karl Gopner und Karl Wichmann, Ham
burg; V ertr.: Alexander Speclit und J .  D. Peterscn, Hamburg.

K l .  4 0 .  15. Januar 1896. P. 7919. V e r f a h r e n
z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  C h r o m  - L e g i e r u n g e n .  Electro 
Metallurgical Company, Limited, London; V ert.: F. C. Glaser 
und L. Glaser, Berlin S. W., Lindenstr. 80.

K l .  4 0 .  27. Juni 1893. II. 13 642. V e r f a h r e n
z u r  e l e k t r o l y t i s c h e n  Z i n k g o w i n n u n g .  Dr. C. Hoepfner 
Berlin, Ilelgoliinderufer 2.

K l .  4 6 .  27. Miirz 1895. R. 10 187. D u r c h  g e -
s p a n n t e  G a s e  g e t r i e b e n e  T u r b i n ę .  August Rohrbacli 
Erfurt, Steigerstr. 71.

Gebrauchsmuster-Eintragungen.
K l .  13. Nr. 58 967. 21. Mai 1896. c. 1200.

W a s s e r s t a n d s z e i g e r  mit d a s  S c h u t z g l a s  tragenden 
S c h e l l e n  a u f  d e n  S t o p f b i i c h s e n .  C. A. Callm, Halle a./S.

K l .  13. Nr.  59 299. 16 Dezember 1895. M. 3527.
Z w i s c h e n  d u r c h b r o c h e n e n  F i i h r u n g s r i p p e n  u n d  i n  
e i n e m  r i n g f ó r m i g e n  S c b l a m m s i e b  s i c h  a u f -  u n d  
a b b e w e g e n d e r  G l o c k e n s c h w i m m e r  i n  D a m p f w a s s e r -  
a b l e i t e r n .  Johann Meyer,  Biebrich a. Itliein.

K l .  1. N r .  86 513. R o t i e r e n d e r  A p p a r a t  z u m  
S c h o i d e n  v o n  E i s e n  u n d  S t a b l  a u s  n i c h t m a g n e t i s c h e n  
S t o f f e n .  Von M ax P a tz ig  in F r ic d r ic h g ru b e  b. T a rn o w i tz .  
Vom 18. J u l i  1895.

D ic  un ter  e ine r  ro t ie renden  Scheibe d  angeordne ten  
E lek trom agnete  f bewTegen sich durcli  e ine  w agerech t  u n te r -  
b rochene  Kre isr inne  g, in welche das  S che idegu t  aus dem 
Kasten  M g e lan g t  und durch  die Bewegung d e r  E le k t ro -  
m agnete  a l lm ah l ich  bis zur  R inncnuii le rbrec l iung  u gefulirt

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

w ird .  Hier (a li t  das n ich tm agne tische  Gut in den Tric litcr  m 
ab, w iihrend das an den  Magneten  lii ingende magnetisclie  
G u t  bis zum T r ic l i te r  p  w e i te r  gefiih i t  w i rd ,  woselbst es 
d u rc h  A u fh e b en  des S trom kontak tes  infolge U nte rbrechung  
d e r  Strom zufuhrungssc li iene  h von den  Kerneit  de r  E lektro- 
m agnete  abfiillt.

K l .  4 .  N r .  86 333 . V e r s c h . l u f s  f i i r  S i c b e r h e i t s -  
l a m p e n .  Von H erm ann  J a k o b i  in K rons tad t ,  Siebcnbtirgen. 
V om  11. J u n i  1895.

Bei d ieser  L am p e  k a n n  cin OeITnen des Gehiiuses nur 
sta ttfm den,  wenn  der  Docht zuvor  behufs E rloschens  in die 
Dochtli iilse  zuriickgezogen  w o rd en  ist . Diese Bcwegungen 
w e rd e n  g le ichze it ig  durcli  e inen  D o p p e lh e b e l  b c ausgefiihrt,

dessen e ines  ais Sperr feder  ausgcb ilde tes  E n d e  c den Vcr- 
schlufstei l  und  dessen a n d ere s  b d ie  E in r ic h tu n g  zuin Be- 
wegen des  Dochtes triigt, w e lch  le tz te re  erst in Wirksamkeit 
trit t ,  so b a ld  d e r  V ersch lu fs te i l  be rei ts  e ine  ger inge  Bewegung 
e r fah ren  h a t .

K l .  13 .  N r.  86 635 . D a m p f k e s s e l  m i t  F e u e r -  
b i i c h s e  u n d  F l a m m r o h r .  V o n  George Je ro m c  Perki ns 
in T ru ck e e ,  C ounty  of N e v ad a ,  Calif., V. St. A. ^ '0,n 
13. F e b r u a r  1895.
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Das mit flaclier Decke, dachem Boden und nacli aufsen 
durcligebogeneii Seiten versehcne Flammrohr des Kess.els 
ist von Reihen abwechselnd senkrechter und diagonaler 
Wasserrohren so durchzogen, dafs je  zwei durch eine senk- 
rechle Reihe getrennte Reilien diagonaler Rohren entgegeu- 
geselzt gerichtet sind. Wiihrend die senkrechten Reihen 
dieser Rohren den Boden des Flammrohres mit der Decke 
verbinden, werden die durcligebogeneii Seiten durch die 
diagonalen Reihen der Rohren miteinander vcrbunden. 
Auf diese Weise wird das Flammrohr durcli die zur Ver- 
grofserung der Heizfliiche dienenden Wasserrohren nach allen 
Richtungen abgesteift.

K l. 13. Nr. 86 816. G -la ttw a n d ig es  D a m p fk e sse l-  
F la m m ro h r  m i t  V e rs to ifu n g s -  u n d  E x p a n s io n s -  
w u ls te n  a n  d e n  S to fsen . Von P. .1. Poniraće in Altona- 
Ottensen. Vom 23. Okt. 1894.

Die gcbriiuchlichen Vcrsteifungsringe des Flammiohres 
sind durch die herausgebogcnen und mit einander zu Ring- 
wulsten verschweifsten Enden der einzelnen Rohrstiicke ge- 
bildet. Die in diesen Ringwulsten liegenden Schweifsnahte 
sind dem Bereich der Stiehflamme wesentlich entzogen.

K l. 35. Nr. 86 664. A u fw ie k e lv o rr ic h tu n g  fiir 
R eserv ese il in  F o rd e r tr o m m o ln  Von Richard Fritsch 
in Antonienhiiltc, O.-S. Yom 9. Nórember 1895.

An den Armen der Fordertrommel ist eine besonderc, 
durch Zahngetriebe drehbare Aufwickeltrommel befestigt, 
auf welcher das durch eine Schraubeiivorrichtung festgelialtcne 
lteservese.il nach Bedarf auf- und abgewickelt werden kann.

K l. 4 0 . Nr. 86 226. E le k t r i s c h e r  S ch m elzo fen . 
Von Walther Rathenau in Berlin. Yom 13. Juni 1895.

Die positive Kohlen-Elektrode K ist zum Schulz gegen 
Verbrennung durch die Stichllammc dureb den elektrolytisclien 
Prozefs erzeugter brennbarer Gase mit nach unten scliriig 
(trichterartig) verlaufenden Zwischenwiinden B umgeben. 
Der liierdurch gebildete Trichlerraum dient zur Zufuhrung 
des zu Ycrarbeitenden Materials.

Marktberiehte.
Borse z u  D u sse ld o rf . Amtlicher Proisbericht vom

16. Juli 1896. A. K o h l e n  u n d  Ko k s .  1. Gas- und 
Himmkohlen: a. Gaskohle fur Leucbtgasbereituiig 10,00 bis
11,00 JL., b. Generatorkohlc 1 0 ,0 0 — 11,00 JL .,  c. Gas- 
flammrórderkolile 8 ,00  — 9 ,00  J L .  2. Fettkohlen: a. FBrder- 
kohle (,50— 8,50 JL., b. melierte beste Kohle 8,50 bis 
J|t>0 JL., c. Kokskohle 7 ,00  J L .  3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,0 0 — 8,00  J L .,  b. inelierte Kohle 8,00 bis 
o n ^ °  JC" c< N,lfskohle Kom II (Antlirazit) 18,00 bis

’ 4. Koks: a. Giefsereikoks 1 3 ,5 0 — 14,50 JL.,
b. Hochofenkoks 12,00 J L .,  c. Nufskoks gebrochen 14,00 
b's l 6 , 0 0 ^ .  5 . B riketts9 ,0 0 — 12,00 J L .  B .  E r z e : 1. Roh-

spat 9 ,1 0 — d ,Q 0 jL ., 2. Spateisenstein, gerbst. 1 3 — 13,50 JL .,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0 ,00  — 0 , 0 0 ^ .  4.Nassauischer 
ItOteisenstein mit etwa 50 pCl. Eisen 10,00 J L .,
5. Rasencrze franco 0 ,0 0 — 0,00  J L .  C. R ob e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 5 8 — 59 J L .,
2. Weifsstrabliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheiniseh-
westfalisclie Marken 5 2 — 53 J L .,* ')  b. Siegerliinder Marken 
5 2 — 53*3 3- Stablcisen 5 3 — 54 J L .,* )  4. Englisches
Bessemereisen ab Yerschiffuiigshafen 0 ,00  JL ., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00  J L .,
6. Deutsebes Bessemereisen 0 ,00  JL ., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 56 ,00  J L .,  8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 44 ,80  J L .,  9. Engl. Roheisen Nr. III ab Rubrort
57 .00  JL ., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 50 ,00  J L ,  U .  Deutsebes Giefsereieisen Nr. I
65 .0 0  JL .,  12. Deutsebes Giefsereieisen Nr. II 00 ,00  JL ., 
13. Deutsebes Giefsereieisen Nr. III 5 7 , 0 0 ^ . ,  14. Deutsebes 
Hiimatit 65 ,00  J L . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 72  JL .  D. S t a b e i s e n :  Gewohnlichcs Stab- 
eisen 125 J L .  — E. B l e c h e :  1. Gewolinliclie Bleche 
aus Flufseisen 130 ,00  — 135,00  J L .  2. Kesselbleebe ans 
Flufseisen 150 ,00  J L .,  3. Kesselbleebe aus Schweifs- 
eisen 175 ,00  JL ., 4. Feinblcche 1 4 0 — 150 JL .  F. D r a b i :
1. Eisenwalzdraht 0 ,00  JL , 2. Stahlwalzdraht 1 0 8 — 112 JL

Der Eisenmarkt ist forlgcsclzt sehr fest; auf dem 
Kohlenmarkt hiilt die giinstige Lage an. — Die iiiichste 
Biirse findet am 6. August 1896 statt.

J. D e r  d e u ts c h e  E is e n m a r k t  im  J u n i .  Willi rend
des abgelaufenen Monates hat sich in der bisherigen 
aufscrordcntlich festen Haltung des Eisenmarktes eine 
Aenderung hochstens zu gunsten des Geschiifts gezeigt. 
Yon der sonst um diese Zeit iiblichcn Stillc ist augen- 
blicklich niclits zu merken; selbst dic Inventuraufnahme 
hat nur ganz voriibergehenden Einflufs auf den Geschiifts- 
gang ausgcóbt. Die grofse Sletigkeit, welche der Markt 
bis je tzt gezeigt bat, liifst fiir dic /iukunft des Geschiiftcs 
das Beste hoffen, uinsomehr ais das Bestreben sieli allent- 
halben zeigt, mit den Preisen nicht hoher, ais eben niitig 
ist, beraufzugehen. Man vermeidet dadurch die Fehler 
und holTentlich auch die Folgen frlihcrer giinstiger Perioden 
im Eisengewerbe. Die Werke sind fast ohne jedc Aus- 
nalime gut beschiiftigt und auf dem Fcrtigeisenmarkte be- 
ginnt man weniger iiber das Mifsverliiiltnis der Fertigeisen- 
erzeugnisse zu den Gestehungskostcn zu klagen. Lager- 
vorriitc sind nur sehr wenige vorhanden.

Der o b e r s c h l e s i s c h e  E i s e n m a r k t  erfreut sieli 
gleichfalls einer aufscrordcntlich festen Tendenz; es laufen 
zahlreiche Ausfuhrauftriige ein und die letzte Statistik hat 
eine aufserordentlich starkę Verarbeitung von Roheisen 
nachgewiesen. Von Lagerbestanden ist dalier kaum die 
Rcdc und die etwas erhohten Preise werden durchweg 
anstandslos bewilligt. Ebenso lebhaft ist auch der Stahl- 
markt und in Handelseisen gehen regclmiifsig SpeziOkationen 
ein. Auch die Ausfuhr von Handelseisen hat Fortschritle 
gemacht. . Bleche fmden flotten Absatz; ebenso die Erzeug- 
nisse der Giefsereien, Konstruktionswerkstiitten u. s. w.

In O e s t e r r e i c h - U n g a r n  ist die Gescbiiftslage um 
so giinstiger gewesen, ais der deutsche Wcttbewerb 
sieli in letzter Zeit weit weniger fiihlbar gemacht bat. 
Man triigt sich deshalb bereits mit dem Gedanken an

*) Mit Fracht ab Siegen.
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Preiserhiihungen. W as <lin Yorliingoruhg 'los Kartells an- 
belangt, welches' Ende dieses Jalires abliiuft, so stellten 
sich anfangs einige Schwierigkeiten entgegen und ist ein 
endgUltiger EnlscliUifs noch nicht gefarst. Die folgenden 
Mitteilungen geben eingelienderc Nachrichten iiber den 
rlie  i n i s c h - we s  t f i i l i sci i  e n Ei  s c n ma r k t .

E i s e n  e r z e  sind sehr lebhaft gefragt; die Gruben 
konnen im Siegcrlandc den an sie gestellten Anforderungen 
kuum geniigen; man verlangt yielfach Ergiinzungsposten 
friiherer Hestcllungen und sucht sich soweit ais moglich 
schon fiir das folgende Jah r zu dcckcn. So sind schon 
yielfach belangreiclie Posten fiir das zweite Vier(cljahr
1897 gebtichl worden; die dabei verlangten holieren 
Notierungen werden anstandslos bewilligt. Im Nassauischen 
ist der Absatz ebenfalls bei steigender Tendenz flott. 
Lothringer Minette und spanisclie Erze sind im wcsent- 
liehen unver:indert.

R o h e i s e n  war anhaltend stiirk begelirt und dic augcn- 
blickliche Entwickelung der Fertigeisenindustrie liifst ein 
Abnclnnen kaum befilrchten. Dabei gelien die Ilochofen 
mit den Preiserhohungen nur langsain vor. Aus diesem 
Grunde darf man auf Seiten der Abnehmer wolil kaum 
BefUrchtungen liegen wegen des engeren Anschlusscs der 
IlochiMen aneinander. D;is Zustandekomnien eines rhcinisch- 
westfalischcn Roheisensyndikates kann niimlicli ais 
ziemlich sieher betraciitet weiden. Die Eageryorriite sind 
stark zusammengeschrumpft, trot/.dem die Erzeugung starker 
ist ais im Vorjahre; bis zum 1. Juni hat dieselbe um 
rund 300 000  t zugenommen.

Auf dem W al z e i s e n m a r k t e  hcrrscht amlauernd reges 
Leben. Dic Werke sind ohne Ausnalime durcli den regel- 
ni ii fs i gen Eingang der Speziflkationcn in flotlem Betrieb 
und die Preise, welche im letzten Monat sieli weiter er- 
hoht haben, zeigen steigende Tendenz.

S l a b  e i s e n  ist vom Inlande wie vom Anslande so lebhaft 
gefragt, dafs die Werke selbst bei angestrenglem Betriebe den 
Anforderungen kaum zu genugen vermogen und dabei wird 
iler Versand durch dic neu einlaufcnden Bestellungen melir 
wiegedeekt. Die durchwog um 5 J i .  sowohl fiir Schweifseisen 
wie fiir Flufseisensorten erhOhtcn Preise werden dabei schlank 
bewilligt. Die B a n d e i sen -W crke haben im allgemeinen 
regelmafsigen Absatz; eine Preiserhohung ist fiir diesen 
Artikel yerhiiltnbmiifsig scliwierig. Dasselbe gilt fiir Tr i i ger  , 
und war der Absatz bei der allentlialbcn stark sich bemerkbar 
machenden Bauthiitigkeit ein reeht giinstigcr. G r o b b l c c h e  
zeigen eine stetige Besserung; Absatz und PreisverhiiUnisse 
sind giinstigcr geworden. Die bei der letzten Versammlung 
beschlpssenc Preiserhohung stiifst nirgendwo auf Wieder- 
stand. Man hiilt in Fachkreisen das Zustaudekommen eines 
G r o b b l c c h - S ynd i ka t e s  fUr gesichert. Auch die F e i n -  
b l e c l i w a l z  w e r k e  melden lebhaften Eingang von Auf- 
tragen bei durch aus festen Preisen. W a l z d r a h t ,  ge-  
z o g e n e  Dr i i l i t c  und D r a l i t s t i f t e  sind im wesentliclien 
unverandert. In letzterem Artikel Oberwiegt noch immer

das A n gebo t ;  dagegen ist Z a u n d ra h t  und W a lz d ra h t  
seh r  gut begeh i t .  Im iibrigen fangen e in ige  Halbfertig-  
fabrikate  an  k n a p p  zu w erden ,  so in letz ter  Z e i t  F lufse isen- 
kniippel .

Bei den  M a s c h i n e n f a b r i k e n  m ac h t  sich g leichfalls  
e ine  Z unalim e im E in g an g  d r r  Auftriige b e m e rk b a r  und  im 
a llgem einen bestelit  n ich t  melir das  friihere Mifsverhiil tnis  
zwischen dor  ferligen W are  und  den R o h p ro d u k ten .  Die 
Eisengiefsereien sind ebenfa lls  durc ligehend  besser beschaftig t,  
namentlicli  h a t  sich auch  bei den RSlirengiefsereien eine 
lebhafle re  Naclifrage u n d .  eine  A bn ah m c  d e r  W in te rvorr i i te  
b em erk b ar  gemacht,  so dafs m an  eine  weite re  A ufbesserung  
des Geschiiftes fiir w ahrschein l ich  h iilt. Die K o n s t r u k t i o n s -  
w e r k s t i i t t e n  s ind  d e r  M ehrzah l  nach  in regem Betriebe 
und  auch  d ie  B a h n w a g c n a n s t a l t e n  s ind  lebhaft  be- 
schaftigt .

Die P re ise  stell ten sieli Anfangs J u l i  w ie  folgt:

Spatcisenstcin 9 8 — 104^/ć., geroste tl34— 1 4 7 ^ . ,  Minette, 
je nach Eisen- und Kalkgehalt 2 4 —33 JO., Spiegeleisen, mit 
10— 12 pCt. Mangan, 59 JO., Puddel-Roheisen Nr. I
54  bis 55, vcreinzelt bis 56 JO. (Frachtgrundlage Siegen), 
desgleichen Nr. III  42 JO., G ie lsere iroheisen Nr. I  65 JL., 
desgl. Nr. I II  57 JO. , deutsches Bessemereisen 60 J i., 
Thomaseiscn 56 JO. (frei Verbrauchssta(ion), Stabeisen  (gutc 
Handelsąualitiit fiir den engeren Bezirk), Schweifseisen 
125 JC., dito Flufseisen Y10J0., Winkeleisen 130— 1 3 5 ^ . ,  
Bandeisen 125 JO., Bautriiger (Doppel - T  -  E isen  ab B urbach)  
9 4 — 97 JL. und hoher, Kcsselbleehe aus Schweifseisen von
5 mm Dicke und starker 165 — 170 <JO. und hoher, Behiiltcr- 
bleche 135 — 140 Jo. Siemens - Martinbehalterbleche 120 
bis 125 JO., Feinbleche aus Schweifseisen 155 — 160 JO., 
flufseiserne 1 3 7 — 150 ^/C., Schweifseiscnwalzdraht (je nach 
Beschaflenheit) 130 JL. und hoher, F lu fs e is e n  walzdraht 
110 — 113 JO., mit Anfschlag fiir das letzte Jahresv ier te l ,  
Dralitstifte 130 JO., Nieten (gute Handelsąualitiit fiir Kessel, 
Briicken und SchiITe) 190— 195 JO. u n d  hoher, Bcssemer- 
stablschienen 118— 120 JO., flufseiserne Q u e rsc h w e lle n  
110 JL . , Lasclien 120— 130 JO., G rubensch ienen  aus 
Bessenierstahl 105 JO.

P e r s o n a 1 i e n.
D er B ergm eis te r  K i r s t e i n ,  b ishe r ige r  Revierbeamter 

des B ergrev iers  M agdeburg ,  ist an Ste lle  des auf  seinen 
A n tra g  aus dem Staatsd ienstc  en tlassenen  Bergrats Kost zum 
R e v ie rb ea m te n  in R eck i in g h au sen  e r n a n n t  w orden .

Der R e c h tsa n w a l t  D r.  E r b s  in B euthen  O.-S. ist an 
S te lle  seines yers to rbenen  V aters  zum  Griifl. Scha(Tgotsch'sclien 
G e n e ra ld ir c k to r  ernannt w orden .

Den T ag esze i tu n g en  zufolge b e g ib t  sieli de r  Bergassessor 
Dr. M a r t i n  zu F r ie d r ic h s th a l  a u f  ein J a h r  nach Britiscli- 
G łiyana ,  um  d o r t  im Auftrage  e in e r  Gesellschaft  ein Gold- 
e rzv o rk o m m en  zu un te rsu ch en .
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F I  o t z  1 3 ,  I X .  S  o  K l e  . 0  s  t e  n .

llhtraniete rstand: -------------
Linterijerhlararuf: < Gas<inxck,: ---------------------

(. Goswllss trómxurLCf:— t — i — I - 1

LitK . "a. Drucie v. Jos.Fedtei-  E  s s e n  - F W h r .

Tafel *5.

D a t 

Monat

u ni 

Tag

Baro-

meter-

stand

mm

G. 
druck 

in 
Atm. 

Bohrl. 4

1 S -

Ausstr. 
Liter 

p. Min. 
in tief

U
druck

in
Atm.

4 m

1S -

Ausstr. 
Liter 

p. Min. 
tief

3

G.
druck

in
Alm.

4 m

B o h r

is-
Ausstr. 
Liter 

p. Min. 
tief

l o c h
4 

li; 
druck 

i n 
Atm.

4 m

I S -

Ausstr. 
Litor 

p. Min. 
tief

5
G

druck
in

Atm.
4 m

is-
Ausstr. 
Ltter 

p. Min. 
tief

C
G

druck
in

Atm.
4 m

1 S -

Ausstr. 
Liter 

p. Min. 
tief

B e m e r k u n g e n

N o v. 3 792,2 0,50 0,65 1,65 4,50 Bohrloeher liegen getrennt
an den auf Tafel *1 an-

n 5 794,2 • 0,60 0,98 14,00 3,52 gegebenen Stellen.

f i 6 796,3 0,52 0,60 1,55 6,80 4,06

V 7 791,4 0,63 0,80 1,55 6,00 3,8S Berechnung der Mittelwerte
der Beobachtungen auf

f f 9 792,3 0,54 0,65 1,55 13,00 • Tafel *14.

10 780,8 0,61 0,55 1,70 12,00 3,44
Bohrioch 3 Kohle liart.

f> 12 780,6 • 0,53 0,50 1,65 11,20 3,71

V J3 787,2 0,55 0,50 1,63 11,60 3,67

V 15 780,5 • 0,52 0,45 1,47 12,00 4,00

n 17 802,6 0,53 0,55 1,29 12,40 3,07

f f 24 804,3 0,46 0,50 1,33 12,40 4,00
Die Bohrloeher 1 u. 2 standen

Doz. 1 806,1 0.47 0,45 1,29 11,80 3,67 vom 1. Dezember 1894 l)is

19 783,0 0,48 0,30 1,22 11,40 3,07 3. Januar 1895 offen, sonst
immer verschlossen.

Jan. 3 784,3 0,0005 0,49 0,11 1,26 10,40 3,77 0,0425 0,75 0,0183 1,08 0,19 0,82
Das Bolirloch 3 war vom

»; 12 789,7 0,0005 0,47 0,11 1,07 9,80 3,58 0,0240 0,82 0,0167 0,98 0,29 0,78 8. bla 12. Januar 1895 ofTen,
sonst stets verschlossen.

f f 19 800,1 0,0007 0,45 0,09 1,15 9,00 2,80 0,0240 0.78 0,0151 1,07 0,24 0,77

f t 24 780,5 0,0006 0,49 0,08 1,03 8,00 2,54 0,0222 0,84 0,0153 1,07 0,27 0,76 Die Bohrloeher 5 u. 6 standen

ff 29 812,6 0,0005 0,49 0,09 1,06 8,10 1,39 0,0181 0,79 0,0138 1,07 0,25 0,66
immer offen.

Febr. 4 809,4 0,0003 0,38 0,07 1,08 6,40 1,22 0,0103 0,75 0,0123 1,05 0,21 0,58

8 804,1 0,0003 0,41 0,06 1,06 4,65 1,12 0,0154 0,09 0,0115 0,82 0,25 0,54

13 812,5 0,0001 0,30 0,07 1,10 4,20 1,26 0,0139 0,88 0,0107 1,08 0,24 0,41

» 18 811,7 0,44 0,06 1,01 3,80 1,15 0,0138 0,82 0,0111 0,80 0,24 0,47

22 .811,7 0,0003 0,10 0,06 1,02 0,0103 0,81 0,0106 0,90 0,24 0,43
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F l ó t z  1 3 ,  X .  S o l i l e  a u f  d e m  H.TriiTtdeia S  c l \ .a .c łL t .

Ijitłl. u. D r u c k  v\ J o s . F e  dter E  s s e n  - R-ułu*.

Tafel *6.

Dat

Monat

n m

Tag

Barom eter- 

stand

mm

B oh i
7

Gas-
, . 1 Ausstr, druck T.. . Liter In Atm. 1 p. Minutę 
Bohr], 1 m tief

l o c h

G

druck 
in Atm.

3 m

8
1 S -

Ausstr. 
Liter 

p. Minutę 
lief

B e m e r k u n g e n

September 20 811,75 0,80 1,297

n 21 807,8 0,80 1,49

n 22 802,7 0,80 1,43 Bohrlocher vor demselben Stofs.

n 24 803,5 0,78 . Kohlo in Yorrichtung.

•) 25 802,3 0,78 1,63

26 798,5 0,75 1,60

27 809,0 0,60 1,56
X----------- -----------------------\

n 28 802,6 0,68 1,53

\  \  \
» 29 803,6 0,55 • a > \ \

Oktober 29 793,2 1,00
W  \

n 30 794,5 0,92 \  \  \
i) 31 n 0,58

November 2 802,1 0,56

V 3 800,2 0,85

n 5 800,1 0,70

}) 6 801,6 0,82

r 7 801,2 0,78

V 8 789,8 • 0,75

9 796,2 0,79 Das Bohrloch 8  war vom 10.— 12. Novembor offen, sonst

V 10 791,4 0,76 stets yerschlossen.

12 785,4 0,32

„ 13 788,5 0,77 Kohle losc und zerklilftet.

/} 14 0,77

16 801,2 0,71 Oberbank und Unterbank sind durch ein liergmitte. von
0,31 m Maehtigkeit getrennt

17 809,9 0,70

19 810,9 0,71

7 20 810,5 0,67

i
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F l o t z  1 6 ,  X .  S o l i l e  U .  s i i d l .  S l i i c k  O s  t e n .

Jjit.h. 11 . D r u c k  v. J o s . F e  ćltei- E  s s e n  - Rułir.

Tafel *7.

D a t u m

Monat Tag

I Baro- 

| nieter- 

i stand

mm

B o h r l o c h

druck
in

Atm.

9
Gas- 

Ausstr. 
Liter 

p. Min.

13
Gas

druck
in

Atm.

Ausstr. 
Liter 

p. Min.
Bohrl. S m tief I 6 m tief

11
Gas

druck
in

Atm.

Ausstr. 
Liter 

p. Min.
8 m tief

druck
in

Atm.

12 
Gas- 

Ausstr. 
Li ter 

p. Min.
6 m tief

10 
Gas

druck 
in 

Atm.
3 m tief

j v  

Ausstr.j druck 
Liter in 

p. Min. i Atm.

14 
Gas- 

Ausstr. 
Liter 

p. Min. 
fi m tief

B e m e r k  u n g e n

Dez. 12

13

14

15

17

18 

20 

22

813.0

816.1

513.6 

802,0

795,9

800,8

799.7

0,002

0,001

0,002

0,43

0,52

0,55

0,52

0,54

0,55

0,60

0,52

0,47

0,47

0,45

0,35

0,30

0,08

0,08

0,09

0,31

0,25

0,22

0,22

0,20

0,21

0,20

0,15

0,003

0,002

0,003

0,64

0,71

0,69

0,67

0,79

0,77

0,78

0,88

0,40

0,40

0,28

0,10

0,24

0,20

0,13

0,13

0,0005

0,0001

0,67

0,62

0,69

0,61

0,71

0,43

0,40

0,17

0,16

0,16

0,64

0,49

0,45

0,43

0,48

Bohrlocher 9, 10 mul 11 iiber der 
Grundstreckc, 12, 13 und 14 unter 
der Gruudstrecku,

B.3 //.® © /O.
ts

e>
>2.

O r -u n  i / a  f s y ' r Ą  r  
*  '****•// fltttrn.
/4



„Gliick au f“, B erg- und Huttemnannische W bchenschrift. 1896. N r. 29. Taf. XXI.V.

F l o t z  16, II.s u .d L  S t i ic k  ; W e s t e n .  H a u p tv e r s u .c lis  s t r e c k e .

Ijith.. ul. Druclt v. Jo s .F ecłter  E  s s e n  - RuKr.

B e o b c tc h tu L i ^ c fS  tc c f fe  .

1 8 9 U . S e p t e m b e r
18. 2 0 . 22.. P f i .  Ż /i.

B a i r o -  

m c t c r -  

s t c a i c L .  

rn.it u.

(ras- 
c lr iL c J i  

iti. 
A t m .

G k t s -  

/htssLr. 
p r o  M i n .  

L ite r .

A-LT.ffU.SL
Z .  5 .  Y. 9 .  i. 't. 0.

Tafel *8.
1! 0 li r i o c li

D a t u in liaro- 17 18 19 20 16 15 21 22
meter- Gas- Gas- Gas- Gas- Gas- Gas- Gas- Gas-
staml

urncK A u s s t r . dnicK ; A a s s t r . dnicK A u s s t r . ilrncK A u s s t r . i l r u c K A u s s t r . d r n c K : A n s s t r . d r u c K A n s s t r . ; ilrncK A n s s t r . Ii e ni e r k u u g e n
. in

Liter i i n Litrr in Liter iu Liter in Liter iu Liter iu Liter iu Liter
Monat Tag Atm. |p. Min. Atm p.Min, Atm. p.Min. Atm. p.Min. Atm. p.Min. Atm. Ip.Min Atm. p.Min. Atm. p.Min.

mm Bolirl. 1 ni tief 2 m tief 3 in tief i m tief 0,6 m tief 0,4 m tief 7 ni tief | 10 m tief
Aug. 1 813,6 0,80 1,53 . (iolirlócher in einem und

„ 2 803,3 0,82 1,53 demselben Stofs der
n 4 802,5 2,95 2,72 Grimdstreekc.

n 5 802.0 3,50 2,53
n 6 807,9 3,80 2,44
77 7 803,6 3,80 2,00
n 8 809,8 2,80 3,13
n 9 807,5 . 4,40 2,57 Kolile in Yorrichtung vou
u
«

10
11

807,9
809,1

•

O 
O

 
O 

C
O

 
•'-f 2,35

1,85

lioliem Iliirtegrad.

n 12 813,7 . . 4,80 2,17
n 13 803,1 4,95 2,09
w 14 800,4 .

n 15 801,7 1,40 2,10 4,45 2,25
„ 16 804,5 1,40 0,74 2,10 1,27 4,90 2,29 Mit dem Bolirlocli 15 war

r 17 810,0 1,45 0,77 2,90 1,27 5,10 2,25
ein Bliiser angebohrt.

»ł 18 811,9 1,45 0,74 2,05 1,38 5,20 2,25
n 19 814,3 1,45 0,90 2,20 1,50 5,15 2,22
i> 20 804,7 1,40 0,86 2,30 1,33 5,20 2,18
n 21 805,0 1,40 0,89 2,30 1,43 5,15 2,25
)} 24 811,8

» 25 815,0 0,06 0,42
n 26 812,4 0,07 0,41
tt 27 810,2 0,41
n 28 816,3 0,38 0,39
n 29 816,6 0,09
n 30 816,5 0,39 0,37
}) 31 816,4 0,39 0,43 0,38 1,85

Sept. 1 813,5 0,09 0,37
n

3 808,0 0,39 0,43 0,37 1,50
}}

4 811,3 0,99 0,52 0,37 1,45
7} 5 813,0 0,41 0,38 0,33 1,50

11 816,7 3,80
n 18 816,5 3,00 6,55 2,80 4.80
n 19 817,2 3,19 2,50
77 20 817,0 3,40
77 21 813,8 3,80
17 22 803,7 3,90
77

24 809,3 3,95 ,

77 26 803,7 4,19 5,33
n 27 813,5 4,15 6,80
TT 23 807,3 4,15 7,20
V

29 808,7 4,20

!
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„Gliick auf", B erg- und Htittenmannische W bchenschrift. 1896. N r. 29. Taf. XXV.

J3a.ro

m e te r

nt tiv.

G as-
d m c k

Cr cts-
Aittinir.
pro Mirt

L v te r
S  e-ptember

za zi. z z. vk 25. ze. n . zs. za.
1 8 9 4-. O c to b e r

1. Z. 3. k. ó . 6. V. 11. tz. 13. 15. 16. n . 19. 20. TL. 23. 2V. 25.

LitK . ‘u- D r u c k  v. Jos.Feclt«i- E  s s e n  - R.iilir.

Tafel *9.
B o h r l o c h

— — — ■ ----------------

D a t u m Baro- 24 25 23 26
meter- Gas Gas Gas Gas

druck Ausstr. druck Ausstr. druck Ausstr. druck Ausstr. B e m e r k u n g e  n.
stand in Liter in Liter in Liter i n Liter

Monat Tag Atm. p. Min. Atm. p. Min. Atm. p. Min. Atm. p. Min.
mm Bnhri. 1 m tief 2 m tief 0,6 m tief 3 m tief

September

Oktober

20

21

22

24

25

26

27

28 

29

1

2

3

4

5

6 

8 

11 

12 

13 

15 

IG 

17

19

20 

22

23

24

816.7 

811,5 

808,1

808.9

807.4

803.2

813.5

807.2

808.7

815.9

814.3

811.8

804.2 

802,0 

S03,2'

806.3 

812,2

812.4 

809,0 

799,8

803.6

806.6

796.5 

793,4

799.6

804.2

793.3

1,37

0,90

0,60

0,30

0,20

0,10

7,82

6,54

5,33

3,69

3,76

3,27

9.30 

9,60

9.20

9.20

9.00 

8,90 

8,50

8.30 

7,70

8.00

0,71

0,67

0,60

0,58

0,55

2,85

2,75

2,40

2,00

1,20

0,95

2,00

1,95

1,43

1,37

0,20

0,40

0,90

0,70

0,90

Bohrlocher in derselben Strecke; die Kohle des 
einen Bohrloches wird erst abgekohH und 
sodami das folgende Bohrloch hergestellt.

1,14

0,35

0,76

1,02

1,04

0.6 ni jlr//ł $923.

£nt.J3o/irl.JV?£5.

7m  B o /ir l .J V tZ 7 .

Kohle im frischen Stofs, besitzt von den vcr- 
schiedcnon Beobachtungspunkten die grofstc 
Harto.



.Gliick auf“, Berg- und. Huttemnannische Wochenschrift. 1896. Nr. 29- Taf. XXVI

S a r o -
jn c ttr r '
s b a n d .

7łV77l/.

J J c o b  ccc JitiinsCfs t.u.(fe 

O ctober 189’<-Z 7 i. 
A t TU.

RdhA.,_Zi..

i m

LitK . ix. Drucie v. J o s . F e  (lit- r E s s  e n  - R u h r .

Tafel *10.
B o ti r 1 o c h

D a t u m Barometer-
27

Gas
28

Gas
29

Gas
B e m e r k u n g e nstand druck Anrstr. druck Ausstr. druck Ausstr.

in Liter Ul Liter i n Liter
Monat Tag Alm. p. Min, Atm. p. Min. Atm. p. Min.

mm 0,6 m tief 2 m tief 3 m tief

Oktober 2

3

4

5

6 

8 

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

25

26 

27

814,3

811,8

804.2 

802,0

803.2

806.3

809.2 

811,1

812.2

812.4

809.0

799.8

803.6

806.6

802.9

796.5

793.4

784.5

792.0 

789,3

0,60

0,55

0,63

0,45

0,42

7,00

7,03

7,05

7.18

7.20

7.18 

6,95 

6,65 

6,80 

6,60 

6,42 

6,40

7.20 

6,50 

4,57 

6,62 

6,70

0,44

0,34

0,33

0,35

0,29

0,27

0,28

0,22

0,32

0,23

0,24

0,24

5,20

7,05

7,18

7,10

6,95

6,75

6,50

7,00

1,65

1,85

1,76

1.37 

1,64 

1,27

1.37

Die Beobachtungen erfo’glen nach- 
einander, wahrend der Beobach

tung an einem Bohrloch blieben 

die anderen beiden geschlossen.



„Gliick auf“, Berg- und Huttenmannische Wóchenschrift. 1896. Nr. 29. Taf. XXVII.

F  1 o  t z  n  , X .  S  o  K l  e  . I I I . S  i i i  c  l t  .
Tafel *11,

D a t  u m
Baro- - 
liietei-; ,]ruck

33 
Gas-

A usslrJ druck

Bohr l och
30 I 31 

Gas- Gas-
A usstr. druck

Tag

! stand i n
Wassers.

mm

Liter 
p. Min.

in
Wassers.
i m m

Liter 
p. Min.

i n
Wassers.

ni m
! j ni m 5,5 m tief 0.3 ni tief 1 m

16 803,3 1,42
17 807.0 1,55
18 802,9 1,40
20 792,9 1,65
22
23

800.5
805.5

1,44
1,24

24 789,2 1,12
25 784,5 1,13
28 792,1.1 1,06
27 789,3 1,22
29 <98,2 1,05
30 799,4 1,02

2 805,6 0,97
3 802,5 1,05
5 804,9 1,02
6 806,6 0,92
7 800,8 0,93
8 797,3 1,19
9 801,8 1,34

10 796,5 1,24
12 791,3 1,28
13 794.8 1,24
14 797.3 1,22
15 790,7 1,21
16 807,3 1,08 43,0 0,46 

0 57
3
•>17 813,3 1,04 37.5

19 815,2 V 1,05 25,0 o’25
0,20
0,57
0,24
0,16
0,21
0,22

O
3
2,5
3
2

20 814,8 ■n 1,34 19,0
22 816,9 V 0,81 27,5
23 815,3 21 1,20 17,0
24 815,6 Ul 1,19 26,0 1026 814,9 2 1,18 15,0 227 815,9 1,21 25,0 2
28 816,5 = 1,21 10,0 0,29

0,29
4

30 813,1 1,14 7,0 2
1 816,6 o 1,12 9,0 0,19 3

1
ą

4 804,3 0,99 4,0 0,36
6 806,4 0,97 5,0 0,41

0.2710 814,0 0,98 27,0
o
2

12 813,1 1.19 49,0 0,18 2
14 813,7 1,08 13,0 0,17 2
1S 795,9 1,22
20 800,9 I, i6
21 808,12 0,90
22 799,8 1,07
27 815,3 0,80
31 792,5 1,25
4 797,0 1,22
8 800,9 1,38

10 H02,0 1,16
15 789,9 0,98
17 799,5 0,94
22 809,9 0,80
24 790,6 0,98
26 809.6 0,78
28 816,5 1,18
29 817,0 0,79
30 817,0 * 0,69

1 815,2 0,58
5 814,8

816,4
0,60

9 0,65
16 817,0 0,66
26 809,6 0,65

A usstr. druck 
L iter Wassers.

m niMin.

32 
Gas- 

Ausstr, 
Li tur 

p. Miii. 

3 m tief

B e m o r k u n g o n

Oktbr.

Nov

Dez

Jan

Febr.

0,61 
0,64 
0,67 
0,56 
0,79 
0,65 
0,09 
0,56 
0,66 
0,49 
0,66 
0,67 
0 63 
0,58 
0,52 
0,49 
0,47

74
86

255
176
257
213
261
260
325
494
430
425
482
462
473
453
4 1 0

0,17
0,19
0,07
0,09
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06

Bohrloclier in der ostlichen Sohlenstrecke vor dem- 
sclben Stofs.

Kohle im frisclien Stofs.

Wiihrend der Iteobachtung des einen sind die beiden 
anderen Bohrlocher geschlossen.

Gegenseitige Einwirkungetl der Bohrlocher sind nicht 
feslzustellen.



.Gltick auf“, Berg- und Huttenmannische 'Wóchenschrift. 1896. Nr. 29. Taf. XXVIII.

F I ó t z  11 , X . S o 1x1 e . IV". S tiic ls:.
u ł v L S S tT \  T 7L  B o 7 l7 'L .3 7 .

13 e o h  cl/c 7xst,TjLTL,g-s t c t - c r e
\  1 8  9*+.
**.* O c to b e r  ^NoiremJbeT' JDezcrrCber' JanzLct
-19. U. 7fł. 26. 29. Z. 5. 7. 9. 72, iy. 16. 19. 22. Th. Z7. 29. 1. V. 6. 10. 1Z. 1*. 18. 23, 27. !h  10. Tl. Zh. 28. 30. 5-

18.) 20. 23. 25. 27. 30. 3. 0. 8. 10. 13. p ,  77. 20. 23. 26. 23. 30. 3. 5. 1. tj. 13. 15. 20  22, 3 U  8. 15. 22. 26. 29. 7.

Gols-
drvucK

X7L
A Ort

Gcts-

cnzssbr,

jjroMin

L ite r .

1&Q5

rrum.

Banmici

Tafel *12.
I B o h r i o c h

D a t u m Baro- 34 35 36 37
meter- Gas- Gas Gas Gas

B e m e r k u n g e  ndiuck Ausstr.! druck Ausstr.; druck Ausstr. druck Ausstr.
st and in Liter in Liter in Liter i In Liter

Monat Tag Atm. [>. Min. Atm. 5. Min. Atm. j. Min. Atm. p. Min.
mm Bohrl, 0.6 mtict 2 m tief 4 ni tief 9 m tief

Oktober
11

18
19

802.9
796.9

2,68
2,48

20 793,2
800,0

2,48
Bohrloeher 34—36 stehen im Ort 1 Osten, Bohr

n 22 2,37
tt 23 805.5 1,75 ioch 37 im Orte 1 Westen.
17 24 788,9 1,69

25 783,8 1,45 Kohle im frischen Stofs,
n 26 791,7 1,33
>i 27 789,4 1,07
i i 29 798,3 0,96
n 30 799,5 0,96

November
»

•i

i i

i}

u

2

3
5
6
7
8 
9

806,2
802.9
804.9 
807,6 
801,4 
796,3 
800,2

0,89
0,81
0,73
0,72
0,69
0,61
0,64

\  \  .  \ B . j j

\ \ 3 X
J 3 . 3  A  ^  \  \

\  \  1  © . . w

} ) 10 796,5 0,41 0,93 0,39 0,77 2,80 0,42 0,66
11 12 790,8 0,49 0,98 0,42 0,79 3,00 0,66 0.61
U

•)

13
14

793.8
796.8

0,39
0,38

0,86
1,10

0,41
0,35

0,64
0,56

3,15
2,65

0,57
0,60

0,57
0,57 Kohle in Bohrioch 34 am hartosten.

V 15 790,7 0,32 0,85 0,26 0,57 2,60 0,61 0,54
17 16 807,2 0,29 0,90 0,19 0,49 2,55. 0,58 0,51
n 17 813,0 0,42 0,81 0,42 0,57 2,40 0,61 0,50
17 19 815,3 0,57 0,70 0,70 0,58 2,00 0,52 0,47
77 20 814,4 0,51 0,84 0,80 0,63 2,05 0,52 0,46

22 817,1 0,49 0,80 1,15 0,61 2,10 0,61 B 0,43
Beim Messen des ausstromenden Gasqunntums

77 23 815,4 0,46 0,70 1,04 0,61 2,22 0.49 <D 0,44
77 24 SI 5,3 0,70 0,80 1,35 0,79 2,20 0,48 V) 0,42 in dem einen Bohrioch bliebon die anderen
r. 26 815,0 0,44 0,72 1,05 0,61 2,35 0,47 s 0,41

Bohrloeher verschlossen.
27 815,8 0,48 0,69 1,04 0,66 2,31 0,48 O 0,40

71 28 816,4 0,44 0,65 1,08 0,63 2,33 0,49 to 0,39
Am 13. Noveinber stellte sich beim Oflenstelien

17 30 813,3 0,45 0,81 1,65 0,60 2,25 0,46 rC 0,38
Dezember 1 816,5 0,58 0,74 1,26 0,68 2,20 0,46 O 0,36 der Bohrloeher 34 u nd  36 in dem  Bohrloche 35

*ł 3 810,5 0,49 0,64 1,70 0,57 2,07 0,46 z
17 4 803,9 0,49 0,64 1,41 0:58 2,20 0,43 u 0,37 der Druck auf 0,24 Atmospharen. Stand das

11 5 803,3 0.41 0,64 1,28 0,68 2,02 0,45 a

0,35
Bohrioch 34 olTen und war 36 gesclilossen, dann

6 805,7 0,45 0,65 1,65 0,86 2,00 0,42
17 7 807,7 0,49 0,61 1,64 0,51 1,95 0,54 C stellte sich in 35 der Druck auf 0,32 Atmo-

17 10 813,9 0,40 0,63 1,30 0,60 1,95 0,50 0,34 spharen, nnd wenn das Bohrioch 36 offen stand
11 816,0 0,47 0,63 1,40 0,50 1,96 0 42

7) 12 812,8 0,50 0,57 1,48 0,75 1,88 0,39 0,29 und 34 gesclilossen blieb, stellte sieli in 35

11 13 816,3 0,55 0.53 1,55 0,49 1,75 0,35 der Druck auf 0,265 Atmospharen.
71 14 813,8 0,47 0,60 1,30 0,51 1,55 0,34 0,26

V

n

15
18

802,0
795,9

0,46 0,62 1,35 0,51 1,62 0,36
0,31 Der liegonde Packcn hat die grofste Festigkeit.

J7 20 799,5 ;i : %i 0,27

77 21 808,6 0,27

17 22 798,1 0,28

17 27 815,2 0,24

77 31 792,3 0,28
Januar 4 796,8 0,24

>1 8 800,9 0,24

17 10 802,0 0,23

71 15 789,9 0,22

71 17 799,5 0,20

» 22 808,7 0,22

n 24 790,6 0,16

i i 26 808,6 0,16

77 28 806,5 0,15

77 29 817,0 0,17

17 30 817,0 0 4 5
liubruitr

77

1
5

815,3
814,6

0,15
0,15

n 9 816,4 0,14
i
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F I  o t z .  e  2 2 ,  2 3  1 1 . 2 ^ ,  I X . S  o h l e  s o w i e  18 u .  2 2  , X .  S  o h l  e  .

1 3  c a - o

m .cter-
s t c c n c i

m, m..

(7  < is' G a s

d n i c k  A uSG tr. 
p r o J J tn  
L - L l e r .  I

JB e o b  c c c  Tc t  ULT~ucf s  t. e

J a n u c c r  1 & 9 5 . F c t n i c t T ’

22. 2V. 26. 2 i. 25. 30.

---f---
e te rs l cŁit-d

B/ir.

____9 i

LWJTt?

oTtr L. U

Lith . n . D r u c k  v. J  o s . F e  dter E s s e n  - R u łir .

Tafel *13.
B o h r l o c h

D a t u m Baro- 38 39 | 40 41 42

m eter- Gas G as- i Gas Gas Gas
druck A usstr. druck A usstr. druck A usstr. druck A usstr. druck Ausstr. B e m 6 r k u n g e n.

i stand i n L iter i li L ite r ! in L iter i n L iter in Lii er
Monat Tag Atm. p. Min. Atm. p. M in. Atm. p. Min Atm . p. Min. Atm. p. Min.

mm 4 m tief 4 ni tie f  4 m tief 4 m tief 4 m tief

J a n u a r

Februar

19

22

24 

26 

28

29

30 

1

5

6 

8 

9

11

12

14

15

16

19

20 

21 

23

25

26

810,6

809.5

790.6

808.5

816.5

817.0

817.0 

814,9

815.0

810.6

814.0

816.4

806.3

812.5

817.1 

816,8

817.0

816.4

817.0

816.6

816.5 

812,7 

808,3

0,030

0,034

0,021

0,029

0,028

0,029

0,027

0,026

0,026

0,023

0,019

0,019

0,018

0,015

0,019

0.019

0,018

0,018

0,018

0,018

0,020

0,015

0,11

0,13

0,10

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

0,07

0,04

0,04

0,05

0,04

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,03

0,03

1,75

1.90

1.90

1.90

1.85

1.90

1.90

1.90

1.85 

1,92

1.90

1.90

2,15 0,09

2,58 0,09

2,60 0,10

2,53 0,09

2,47 0,09

2,50 0,09

2,50 0,03

2,46 0,03

1,80 0,05

1,70 0,05

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

3,75

3.80

3.80

0,06

0,03

0,40

3,20

2,95

2,85

3,30

3,00

2,90

2,80

3,15

3,10

0,30

0,29

0,39

0,45

0,30

0,46

0,35

0,40

0,44

0,48

2,50

2,70

2,80

0,03

0,01

Bohrloeher getrennt von einander.

Kohle im frisdien Stola.

B oh r lo ch  38 in Klotu 18 fflhrt 
wenig Wasser.

B o h r lo c h  39 in FI. 22 X. Soliło 
filhrt ziemlich vlel Wasser.

H oh r 1 o ch 40 in KI. 22 IX. Sohle 
filhrt viel Wasser. — Am 15. und 
16. Febr. war der Wasserzuflufs 
so stark, dafs die Gasausstroinung 
nicht (semessen werden konnte.

B o h r lo ch  41 in KI. 23 IX. Sohle 
fiilirt viel Wasser.

B o h r lo ch  42 in FI. 24 IX. Sohle 
filhrt viel Wasser. — Am 15. und 
16. Kebr. war der Wasscrziiflufs 
so stark, dafs die Oasausstromuiig 
nicht gemessen werden konnte.
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Heobachtungsstelle

Nr.
des

Bohr-
loches

Ofcii
3  5
§ ! l
<  2. o

Boh r- 
iochs- 
tiefe

ni

Gasdruck 

Anfang. | Ende j 

Atmospliarei

Mittel

Gasaus5tr5ruunjr 

Aufaii»| Ende [ Mittel 

I.iter pro Minutę

F 1 u t z 13.

IX. Solile. Osten, vorgerichtetes Feld. 1 22 4 0,0005 0,0003 0,00033 0.49S 0,400 0,485

« )f ff ff 2 23 4 0,0500 0,0620 0,3435 1,650 1,017 1,291

„ rt » n ff 3 20 4 14,0000 3,S000 9,2750 3,520 1,148 3,00S

«* )f » *j 4 10 4 0,0425 0,0103 0,0201 0,754 0,812 0,793

n » »> ff 5 10 4 0,0183 0,0106 0,0135 1,077 0,896 0,992

•j ff ff V ff 0 10 4 0,2900 0,2400 0,242 0,825 0,431 0,622

Mittel 2,6002 0,7038 1,0490 1,387 0,7S4 1,198

X. Sohle. Siiden, II. blinder Schacht. 7 8 1 0,900 0,550 0,740 1,297 1,538 1,492

8 18 3 0,000 0,000 — 1,000 0,672 0,737

F I 0 t 7. 10.

X. Solile. 11. Stiick. Ort 1 Osten. 9 8 8 0,000 0,0020 0,00057 0,430 0,520 0,557

fi ff ff ff ff fi ff 10 8 8 0,000 0,0000 0,0001 0,668 0,709 0,660

i) if ff ff ff ff Jl 11 5 3 0,000 0,0028 0,0030 0,640 0,880 0,741

fi ft ff ff <t ff ff 12 8 6 0,4000 0,1000 0,2950 0,240 0,125 0,175

ii ff ff ff ff ff ff 13 4 6 0,470 0,1000 0,2802 0,30S 0,150 0,220

fi >f n ft ff ff ft 14 5 6 0,430 0,1600 0,2640 0,644 0,175 0,498

Mittel der 3 Bohrlocher iiber der Solile (9, 10 n. 11). 0,000 0,0010 0,0005 0,579 0,703 0.653

ty ') u „ unter ,, (12, 13 u. 1-1). 0,433 0,120 0,2817 0,397 0,251 0,367

X. Sohle. II. Stiick. Ort 1 Westen. 15 8 0,4 0,0042 0,3300 0,3650 1,850 1,500 1.583

•> fi fi ff ff ff if 16 8 0,0 0,0600 0,4100 0,3260 0,430 0,375 0,412

» *f » ff ff ff t. 17 2 1 0,8100 0,8100 0,8100 1,530 1,530 1,530

a H if ff fi ii if 18 11 2 2,9500 1,4000 2,2600 2,722 0,888 1.564

n » •i n n v v 19 12 3 4,4000 2,3000 3,2400 3.130 1,425 1,877

ff •> »» fi ff ti ft 20 7 4 4,4500 5,1500 5,0200 2,250 2,250 2,240

•; ’t ' i  ff n  ff n 21 2 7.0 3,8000 3,1900 3,4625 6,545 6,545 6,545

*? ti ti y ff 22 5 10,0 2,8000 4,2000 3,9000 4,8000 7,200 6,024

Mittel 2,4092 2,2237 2,4229 2.907 2,714 2,722

Tafel *15

H e o b a c h t u n g s s t e l l e

Nr.
des

Bohr-
loches

A
nz

ah
l

de
r

B
eo

ba
ch

tu
ns

r.

| Ilohr- 
lochs- 

j tiefe

ni

G a s d r u c k  

Anfang | Ende | Mittel 

Atmospliiireii

G a s a u s s t r o m u n g 

Anfaiig| Ende | Mittel 

I.iter pro Min.

F l o t ? .  16.

X. Sohle, verkehrtes Stiick Ort 1 Osten. 23 5 0,6 2,850 0,950 2,029 2,000 1,366 1,587

t i  f f  f f  rt ) )  >• n 24 6 1,0 1,370 0,100 0,5S0 7,S22 3,272 5,071

f f  i f  f t  V f f  ff  u 25 5 2,0 9,600 8,000 8,712 0,670 0,670 0,070

•> f f  V  f f  f f  f f  f f 20 5 3,0 0,200 ' 0,900 0,620 1,138 1,035 0,900

Mittel. 3,505 2,487 2,985 2,908 i ,661 2,057

F 1 o t z 17.

X. Solile, II. Stiick Ort 1 Osten 27 3 0,6 0,000 0,550 0,575 0,632 0,421 0,501

»j f f  ff  u  ff  f f  ^ 28 12 2,0 7,000 0,700 6,720 0,444 0,238 0,295

i i  V  f i  ' f  f f  tl  i ) 29 7 3 0 7,050 7,000 6,720 1,655 1,366 1,557

Mittel 11. Stiick 4,883 4,750 4,671 0,910 0,675 0,784

X. Sohle, III. Stiick Ort 1 Oateu 30 24 0,3 0,0043 0,0013 0,0019 0,463 0,170 0,272

łj i) i f  f f  »> f f  V 31 24 1,0 0,0003 0,0002 0,00028 0,014 0,470 0,587

H »  »  ff  f f  f f  V 32 24 3,0 0,0074 0,0410 0,0421 0,170 0,067 0,077

„  ,, u  »  o  », Westen 33 60 5,5 1,424 0,652 0,901

Mittel III. Stiick. 0,0040 0,0142 0,0156 0,009 0,339 0,474

X. Solile, IV. S tiick  O rt 1 O sten 34 29 0,6 0,410 0,460 0,460 0,927 0,621 0,709

-, ,, », „ „ „ „ 35 29 2,0 0,400 1,350 1,090 0,770 0,511 0,603

„ j ,  ., „ „ » « 36 29 4,0 2,800 1.020 2,550 0,419 0,362 10,455

„ „ ,, ,, ,, » Westen 37 60 9,0 2,081 0,140 0,609

Mittel IV. Stiick. 1,203 1,143 1,366 1,201 0,408 0,024

F 1 o t 7. 18. X. Solile Westen. 38 22 4 0,0293 0,0151 0.0220 0,1080 0,0280 0,0524

F 1 0 t 7. 22. X. Sohle Westen, 39 22 4 j 2,150 1,900 2,090 0,0900 0,0598 0,0006

„  IX. „  „  II. westl. Abtellung 40 | 2 4 3,750 3,800 3,780 0,0598
::

0,0320 0,0462

Mittel FlOtz 22.
1

!
2,950 2,850 2,435 0,0749 0,0402 0,0564

F lo tz  23. IX. Solile, II. westl. Abtellung Ort 1 Westen. 41 10 i 4
. . . .  1

3,200 3,100 3,080 0,3034 0,4811 0,3866

F ló tz  24. IX. Sohle, II. westl. Abteilung Ort i Westen.
- 1

i~ t 4 i 2,500 2,800 2,660 0,0204 0,0118 0,0191

! . i 1 .
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\ J b  e r  s i c l i t s  -  B l a t t
T a  f c l  *11.

F l o L c T t e  F l o t z p  a r t i e  s i i d . l l c i i - - ------------------------- ------------------ --- S te dle F l o  tzpa.rtie n oi-dli c h . ■ 

F lo tze

---------- >'

J\r?dje&%Sohrloc7tes. 
3 o 7 v r l o c 7 i s t i e f e . w .

13,oĄo

Jbu^aliL farBeóbcLchtoTLCfeTu.

bV9 des Bolirloche 

iBohrlorh stiefe. m

Lith. JJruck v. Jos . Fe clter E ssen .- Rulir.
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F I  o t z  1 3 ,  D C .  S  o  K l  e  . 0  s t e n . T c c f e l  *16.

Lith- u. DrV-cli v. .J o s .P e d le r  E  steen. -H-ulir.

--------- — - —— — — ........; ■. - -------------------------
D a t u m 

der R e o b a c h tu n g
Bohrloch 1 2 3 4 5 6

Jahr Monat 1 Tag qmin qmm qmin qtnm qmm qmm

1894 11. 3. 0,110

>; n 5. 0,072 0,052

)) G. 0,114 0,085

X » 7. 0,099 0,088

n ♦j 9. 0,109 •

•ł 10. 0,131 0,057

>* 1‘2. 0,133 0,004

, 13. 0,131 0,0611

»i 15. 0,124 0,065

•j 17. 0,099 0,058

24. 0,113 0,065

-t 12. 1. 0,109 0,060

n 19. 0,127 0,062

1895 i . 3. 1,26 0,219 0,068 0,211 0,461 0,107

•? » 12. 1,22 0,184 0,065 0,232 0,438 0,100

- 19. 0,98 0,220 0,054 0,293 0,505 0,090

24. 1,15- . - 

1,27

0,209 0,048 n  O R A

r>

— n. . .  

» 29. 0,205 0,028 0,339 0,529 0,075

•• 2. 4. 1,26 0,228 0,027 0,271 0,540 0,065

n 8. 1,38 0,241 0,029 0,320 0,445 0,061
R u h r .

•t •) 13. 1,68 0,239 0,035 0,433 0,606 0,048

>} •* 18. 1,34 0,245 0,033 0,406 0,440 0,055

n 22. • 0,233 . 0,463 0,504 1 0,050
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F l o t z  1 7 ; X .  S o  K I  e  . I V !  S  t a i  c l c .

Ae.cpJL.tv.
Axusf\xLSS- 
Oeffnxuvg-

u iD in m . 40. 44. 4Z. 13. 'Hf. 15. 16. /Y. 18. 19. 20. 21. IZ. 23. Zb. ZS. Z6. 27. 2 5 .  29. 30

N  o  v  e  7 7 x  5  e  r •

JB e  o  b  o l c  T u t- c u n -c j- s  Ł a - g - t  

■1 8 9 U- D  a  z  e  n x . b  e  r

4. Z. 3. h-. S. 6. y. 8. 9. 10. 14. 12. 13. /+■. 15.

T a  f e l  *17.

A e<pt-iv .
A u s f b o L s s  - 

Deflhuruf
x j t  Umjn

0 . 1 0 0
j

..... .

0400
0 , 0  0 0 y ' K o / i o p

0 ,0  RO r J y " \
i 0 ,0 8 0

ą m o

— c s
k O O I O

o ,n  n o

>— \
> \

1 N ,
N

" ' i >■-.. D O n ----< 0 ,0 0 0

0 . 0 5 0

s

X

>— — ( y  — < N
\

\ — ( ---- — ( r " "
r " - ~~-c <źa o h ? I o c &  0 ^  - >— — ■ ---- --- (

___OfOSO._______

.JO ^O kO . ..Qf QUO.. . -----

*>- -

0 . 0 3 0 >— — )— -— >— — -(
h i t y v j  f I r B ) 7 t r Ł o c \  . i S  - . 11 0 3 0 :

0 j 0 2 0
C u . r v e f u  

,1 —
7’ tŁ fttf B o / 7’I n c  l v

r ł  — h*— i ~ t — r __»-/ - 1 -
__  ! - j — >~~.f i —  1 —  1

- >
f f iO M

n . o i o
M  — 1 — I

■/— c —  i '
1

>• — f __ i

'
L .! - c p— c ■s— -1 - S J— } r ~ J “ ■; — J - c i— 1“

?— i- r * 1. " .* —  r  - - / - J H - • j —<> - { - i - C )
0 ,0 1 0

o so n n Q ,q q q _____

____

A eq u iva len te  AusflufsofTnungen.

D a t u m

der Beobachtung liohrloch 34. liohrloch 35. Bohrloch 36.

Jahr Monat Tag qnun qmm q in m

1894 Novbr. 10 0,082 0,070 0,017
n n 12 0,080 0,069 0,021

n 13 0,078 0,058 0,018
n 14 0,053 0,021

15 0.085 0,063 0,022
n 16 0,096 0,065 0,021
)) 17 0,071 0,050 0,022

19 0053 0,040 0,021
n a 20 0,067 0,038 0,020

22 0.065 0,033 0,024
%} i) 23 0i059 0,034 0,019

n 24 0.055 0,039 0,019
n t > 26 0,062 0,033 0,018
i •* 27 0,058 0,037 0,018

28 0,056 0.034 0,018
n 29 0,060 0,036 0,018
n » 30 0,063 0,026 0,018
,, Dezbr. 1 0,048 0,034 0,018
łf 3 0,052 0,025 0,018
M 4 0,052 0,028 0,016
n 5 0,058 0,034 0,018

”
.. 0 0,055 0,038 0,017

7 0,050 0,023 0,022
•» 10 0,058 0.030 0,020

12 0,046 0,024 0,017
13 0,040 0.035 0,016
14 0,050 0,023 0,015

»» ,T 15 0,052 0,025 0,015

LitK . ii. D r  u cli v. Jos.Fedtei-  E s s e n  - Ruhr.
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F l o t z  1.8 , X .  S  o h l e  . B  o  Tn. r* 1 o  c  1 l  38 .  nx. t i e f  .
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