
j\i. 32. XXXII. Jahr gang. Gliickauf Essen (Rulir), 8. August 1896.

Be r g -  und H U t t e  n m a n n is c h e W o c h e n s ch ri ft.
(Z e itu n g s -P re is lis te  Nr. 276G.) — A b o n n e m e n t s p r e i s  v ie rte lj*h rlich : a) in  der E xped ition  3 M ark ; b) durch  dio P o st bezogen 3,75 M ark. 

E inzelnum m er 0,50 M ark . — I n s e r a t e :  die v ierm R lgespaltone Nonp.-Zeile oder deren R aum  25 P fg

I n  Ii a 11:

Seite
D ie  B c s c h i i f t i g u n g  v o n  Ar b  ci t e r i n n en u n d

• j  u gen  d 1 i ch e n A r b e i t e r n  s o w i e  s o n s t i g e  
A r b e i t e r v e r h i l l l n i s s e  a u f  d e n  Be r g -  
w e r k e n ,  S a l i n  en  u n d  A u fbe r ei t u n g s -  
a n s t a l  te n P r e u f s e  n s w a h r e n d  des  J  a l n e s
1895 .............................................................................  014

M i t t e i l u n g e n  i i be r  d e n  R o m e r s c h c n  P a t e n t -  
S i c h e r l i e i t s a p p a r a t  f i i r  F o r d e r -  
i n a s c h i n e n .  Von R. Kuhn . . . . . .  616

Die E n t w i c k e l u n g  d e r  G a s a n w e n d u n g  in
den  l e t z t e n  13 J a h r e n ....................................... 617

T e c h n i k :  Auwendung der Elcktriziiiit im Bergbau. 
Lechlersche Dichtungsringe. Hinfiilligkrit von 
Cementverputz. Magnetische Beobachtungen 7.11
B o c l i u m .......................................................................622

V o l k s w  i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k :  Aus- und Ein-

fuhr von Steinkohle, Braunkohle und Koks im 
deutschen Zollgebiet. Westfiilische Steinkohlen, 
Koks und Briketts in Hamburg, Altona, Ilar- 
burg etc. Die Goldproduktion im Witwaters- 
rand-Distrikt ( T r a n s v a a l ) ......................................

V e r k e h r s  w e s e n : Betricbsergebnisse der deutschen 
Eisenbahnen. Kohlen- und K oks-Yersand. 
Wagengestellung im Ruhrkohlenrevier. Hafen- 
krahnanlage in Koln. Amtliche Tarifyeriin-
derungen . ■..............................................

V e r e i n e u 11 d V e r s a m m 1 u n g e n : Gcncral-
V ersa m m lu n g e n ..........................................................

P a t en  t - B e  ri ch te ..........................................................
M a r k t b e r i c h  t e : Borse zu Dusseldorf.

K o h le n m a rk t......................................
S u b m i s s i o n e n ......................................
P e r s o n  al  i e n .............................................

Seite

Belgisclier

623

624

626
626

627
628 
628

Am 31. vorigen M onats starb  zu D ortm und, wic bereits kurz gem eldet, der

Bergwerksdirektor Arthur Lindenberg.
Am 30. J a n u a r  1837 zu  Enim erieh  geboren, tra t er nach Bcendigung der Gym nasialzoit H erbst 1856 in die 
bergmannischc L aufbabn  ais Bergbaubcflissener ein. Dcm P robc jah r schlossen sich Instruktionsfalirtcn  und m ark- 
scheiderischc A rbeiten im  B ochum er R cvier bis zum Bcginn des akadem isclien S tudium s, im H erbst 1858, an.

In  die Periodc der akadem isclien S tudien au f den Hochschulen zu I la l lc  und  B erlin , bis zum H erbst 1861, 
fallt neben kurzeń U nterbrechungen durch dic Thatigkeit au f S taatsw erken, auch die A bleistung der cinjiihrigen 
Dienstpflicht beim Infanterie-R egim ent 32, das dam als in H alle garnisonierte.

D ie Z eit h is  zu r A blegung des Rcferendar-Exam ens im H erbst 1865 w ar wiederum  durch um fangreiche 
Instruktionsrcisen und vielgcstaltige T hatigkeit im  praktischen B etriebe ausgefiillt. A nfang 1868 erbat und erliielt 
der Y ercwigtc den A bschied aus d c m  Staatsdicnste, nachdem  cr im R evier- und Betriebsdienste weiterc 
Erfahrungen gcsam m elt hatte. D ie erste Beschaftigung im  P riva td icnste  ais D irek tions-A ssisten t der Gruben 
Graf B eust und E rnestine erfubr durch den Krieg gegen F rankre ich  liingcre U nterbrechung. Schon im 
Feldzuge 1866 w ar das A vancem ent zum  V iz c -F e ld w e b e l erfolgt, dem 1870 am  2. Septem ber die Beforderung 
zum Offizier und im A nfang 1871 die D ekoration mit dem Eisernen K reuz ais neue Auszeiclinungcn sich ansejflossen.

Nach m ehr ais zehnjahriger T hatigkeit bei der A ktien-Gesellschaft fiir B ergbau-, E isen- und S tahl-Industrie, 
Union zu D ortm und, deren A bteilung  „K ohlenbergbau" er seit A nfang 1875 vorstand, tra t der H ingeschiedene 
1892 zur D irektion der G elsenkirchener Bergwerks - Aktien - G esellschaft iiber, um  die L eitung der Zechen Stein 
und Ilardenberg  zu iibernehm en , zu denen spatęr H ansa und M onopol hinzukam en. A uch iiber dieses 
Arbeitsgebiet b inaus w ar m an von allen Seitcn b es treb t, seine T hatigkeit fiir  die Forderung des
niedcrrhcinisch - westfiilischen Gcwerbfleifpes zu gewinnen. D as B erggew erbegcricht zu D ortm und, die Bcrg-
gewerkscliaftskasse, lerner der A llgem eine Knappschafts - Y erein  sow'ie der Vercin fiir  die bergbaulichen 
Interessen und n ich t m inder eine Anzalil von Grubenvorstanden verlicren  in ihm  einen M itarbeiter, dessen 
Wirken von regem W oblw ollen , v ielseitiger Erfahrung und w eithlickendem  U rteil getragen w-ar. N icht
^effender konnen alle ihm  N ahestehenden seinen Verlust bcklagcn ais m it den Nachrufsworten der Gelsen
kirchener B ergw erks-G esellschaft: „ W ir  verlieren an ihm einen hochverdicnten und  bew alirten K ollegen, einen
lieben, treuen F rcu n d ."
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Dic Beschiiftigung ron Arbeiterinnen und 
jugendlichen Ar bei tern sowie sonstigc Arbeiter- 
Terbaitnisse auf den Bergwerken, Salinen und

Aufbereitungsanstulten Prenfsens wahrend 
des Jahres 1895.

D ie Jah resb erich te , w elche die B crgrevierbcam ten 
iiber die A usiibung der ihnen au f G rund des A lig. Berg- 
gesetzes in der F assung Tom 24. J u n i 1892 iibertragenen 
Thiitigkcit ais G cw erbeaufsichtsbeam ten im  Sinne des 
§. 139 b der Gew erbeordnung alljahrlich  erstatten , liegen 
nunm ehr zusamm en m it den Jahresberich ten  der G ew erbe- 
A ufsichtsbeam len im D ruck vor:

D ie Berichte sind in folgende A bschnitte cingete ilt: 
I. Allgemeines.

II. A . Jugendliche A rbeiter.*)
B. Arbeiterinnen.*)
C. A rbeiter im allgem einen.

I II . A. Unfalle.
B. G csundheitsschadliche Einfliisse.

IV . W irtsehaftliche und sittliche Z ustandc der
A rbeiterbevblkcrung, Vcrsehiedenes.

I. D ieser A bschnitt en thalt allgcm eine Bemerkungen 
iiber die Zalil der x\rbciter und W erke, wegen welcher 
w ir auf dic im G luckauf veroffentlichten Statistiken der 
einzelnen O berbcrgam ter verweisen, sowie die Zahl der 
zur W ahrnehm ung der G ew erbeaufsicht vorgenommenen 
Revisionen, welche in  den m eisten Fallen  m it anderen 
D ienstgeschiiften verbunden w urden.

II. A. und B.
Gegen 1894 ist die Zahl der jugendlichen A rbeiter 

um 141, die der A rbeiterinnen um  475 und dic der 
Gesarntbelegschaft um  6211 gestiegen,

U eber dic einzelnen Zahlen geben naclifolgendc 
Tabellen nahere A uskunft.

I. Z ahl der jugendlichen A rbeiter**) in den Jaliren 
1894 und 1895.
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im Jahre 1894 ....................... 10 388 62 10 450
„ 1895 ....................... 10 546 45 10 591

t)avon entfallen aut
205 Steiiikohlenbergwerke im Jahre 1894 6281 1 6282
202 n 1895 6418 — 6 418

95 Braunkohlenbergwerke „ 1894 364 2 366
106 „ 1895 474 1 475
223 Erzbergwerke und Anf-

bereitungsanstalten „ tf 1894 3 362 59 3 421
219 „ „ „ V 1895 3 274 43 3 317

80 sonstige Werke „ 7J 1894 381 — 381
128 „ n 1895 380 1 381

*) Wenn der Ausdruck „Arbeiterinnen* gebraucht ist, so handelt 
es sich um weibliche Arbeiter uber 16 Jahre, ■wahrend die 
Arbeiterinnen im Alter von unter 16 Jahren mit unter der Be
zeichnung „jugendliche Arbeiter" einbegriffen sind.

**) An der Gesamtzahl der jugendlichen Arbeiter ist das weibliche 
Gescblecht nur mit 4,7 pCt. beteiligt, weslialb yon einer getrennten 
AuffDhruug der Zahlen abgesehen werden kann.

Es b e t r u g  d i e  Zahl :

auf:
den Oberbergamtsbez. Dortmund i. J. 1894 

n n m n n 1895
Bonn „ „ 1894

„ ,, v 1895
Breslau „ „ 1894

„ „ 1895 
Halle „ „ 1894

„ „ 1895 
Clausthal „ „ 1894

„ „ 1895
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4 949 
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3 058 
1051  
12 6 8  
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906 
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365
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I I . Z ahl der A rbeiterinnen in den Ja h re n  1894 und 1895.

E s  b e t r u g  d i e  Z a h l :
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im Jalire 1 8 9 1 ................................... 3641 4318 7959
» „ 1895 ...................................

Davon entfallen auf:
3566 4868 8434

69 Steiiikohlenbergwerke . . . im Jahre 1894 2098 2389 4487
71 . . . n n 1895 1917 2402 4319
97 Braunkohlenbergwerke . . . n n 1894 150 433 583
92 „ . . . n n 1895 173 463 636
78 Erzbergwerke u. Aufbereitungs-

2880anstalten ............................. 1894 1388 1492
92 n n n 1895 1469 1991 3460

3 sonstige W e r k e ........................ n n 1894 5 4 9
3 » n .............................

auf:
n 7) 1895 7 12 19

den Oberbergamtsbezirk Breslau . n n 1894 3176 3778 6954
n n n 1895 3152 4246 7398
l  Halle . . u » 1894 ■144 357 501
*> n • n n 1895 167 393 560
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I I I .  Z u- und A bnahm e der jugendlichen  Arbeiter 
und der A rbeiterinnen.
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Die Gesamt-Beleg-
155179schaft betr. in 1894 83874 42955 10693

in 1895 . . . . 87089 42619 10981 157166
mithin in 1895 1 3215 - 3 3 6 288 1987

mehr (weniger) . \ 3,8% —0,8% 2,7% 1.3%
Die Zahl der jugendl. j

- 4 1 73Arbeiter stieg (flel) l 217 - 5 7
in 1895 um . . ( 20,6% - 5 ,7 % - 1 0 % 1,5%

Die Zahl der A r-i
- 6beiterinnen stieg < 444 59 3

(flel) in 1895 um ( 6,4% 11,8% — ---
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IV . Y erhaltn is der Zahl der A rbeiterinnen und jugend- 
lichcn A rbeiter zu r G esam tzalil der Belegschaftcn.

jugendl.
Arbeiter

pCt.

Arbeite
rinnen

pCt.

2.4 1,6
1,6 2,1

„ E r z b e r g b a u ............................................... 5.2 5,4
„ D acbschieferbergbau.............................. 4,6 0,2
„ Salzbergbau und bei Salinen . . . 1,3 0,2

im Oberbergamtsbezirke Breslau . . . . 1,46 8,49
„ „ H a l l e ....................... 2,2 1,3
„ „ Claustbal . . . . 3,4 0,1
„ „ Dortmund . 3,14 0,01
,, v B o n n ........................ 3,8 0.6

2,80 2,23

V . D urćhschnittślolm  fiir eine Scliiclit.
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Beim Steinkoblenbergbau:
in O berschleslen............................................... 2,46 0,83 0,90
„ N ied erscb lesien .......................................... 2,43 0,94 1,22

im Oberbergamtsbezirke Dortmund . . . 3,18 1,11 —
auf den staatlichen Saarbriicker Gruben . 3,27 0,98 —

Beim Braunkoblenbergbau;
im Oberbergamtsbezirk H a lle ........................ 2  50 1,28 1,40

Beim Erzbergbau:
der Mansfeldscben Gewerksr.baft . . . 2.61 1,06 —
des O b e rh a rz es ............................................... 2,03 0,63 —

Beim Salzbergbau:
im Oberbergamtsbezirk H alle ........................ 3,41 1,25 —

Im verflossenen Ja h re  sind die Bestim mungcn iiber 
dic Beschiiftigung jugendlicher A rbeiter auf Steinkohlen- 
bergwcrken durcli die B ekanntm achung des Reichskanzlers 
vom 1. F ebruar 1895 neu gcregelt. D ie wichtigste 
Ncuerung in diesen Bestim m ungcn ist, dafs die Ober- 
bcrgamter die W erke in gewissen Fiillen auf Antrag 
von der A ngabe des Beginns und des Endes der Pausen 
in der nach §. 138 der G ew erbeordnung zu erstattenden 
Anzeige und in dem a. a. O. Yorgeschricbenen Ausliang 
entbinden konnen. Inw iew eit diese Bestim m ungen einen 
Einflufs auf die starkere V erw cndung jugendlicher Ar
beiter ausiiben, wird sich erst in einigen Jahren  zu- 
verlassig bcurteilcn lassen. Jcdenfalls darf die Thatsache, 
dafs die Zahl der jugendlicben A rbeiter im Ja h re  1895 
zum ersten Mai gestiegen ist. wiihrend in den Vorjahren 
eine standige Abnahme (1 8 9 4  um 2 1 0 ) stattgefunden 
hat, nicht auf einen giinstigen Einflufs dieser Bestimmungcn 
gedeutet werden, denn es ist zu beriicksichtigon, dafs 
durch dic am 1. Ja n u a r  1895 in K raft getretene Berg- 
gesetznovelle vom 8. A pril 1895 der schlesiscbe Eisen- 
crzbergbau der Anfsicht der B ergbehorde untcrstellt ist. 
Es hat sich dadurch allein im Rcvier Tarnowitz die 
Zahl der jugendlichcn A rbeiter von 161 a u f  300 erlioht. 
Demselben Umstandc ist aucli die Zunahm e der Ar
beiterinnen zuzuschreiben, w elche allein in demselben 
Revier 744 betriigt.

D ie A eufserungen der einzelnen Reyierbeam ten uber 
die W irkung der neuen Bestim m ungen sind sehr ver- 
schiedenartig. Teilw cise wird ein vorteilhafter Einflufs 
yollstandig yerneint, und zw ar nam entlich deshalb, weil 
die Befreiung yon einer genaucn zcitlichen Festlegung 
der P ausen  an die Bcdingung gekniipft sei, dafs nach 
der A rt der A rbeit rcgelmiifsig Pausen eintreten, von 
denen zwei m indestens je  eine V iertelstunde oder drei 
m indestens je  10 M inuten betragen miissen. D iese Be- 
dingung konne bei flotter Forderung nicht eingelialten 
werden. In  einzelnen Reyieren wird allerdings eine 
gewisse Zunahm e der jugendlicben A rbeiter der E in- 
w irkung der yorgenannten Bestim m ung zugeschriebcn.

I I .  C.
I lic r  ist hauptsachlich das Inkrafttreten  der auf die 

Sonntagsruhe beziiglichcn Bestim mungen der Gewerbc- 
ordnung scit dem 1. April 1895 von Bedeutung. D ie 
Bestim m ungen haben sich nach den Berichton im all
gem einen lcicht eingeflilirt und w esentliche Beeintriichti- 
gungen der Betriebe n icht zur Folgę gehabt. Nur 
vereinzclt haben sich Schwierigkeiten bei Maschincn- 
w artern, K esselhcizern und K oksarbeitern gezeigt. Auch 
haben sich in m ehreren Fiillen A rbeiter iiber den durch 
den vollstandigen W egfall der Sonntagsarbeit entstehenden 
Lohnausfall beklagt. Zuw iderhandlungen gegen die ein- 
schliigigen Bestim m ungcn haben nur seiten stattgefunden.

A rbeiterausschussc sind nur in geringer Zahl vor- 
handen und zw ar vorwiegend au f den fiskalischen Gruben. 
A uf P riyatw crken ist eine fast allgem eine Einsetzung 
von A rbeiterausschiisscn n u r im Revier W estl -W alden- 
burg erfolgt. Von einer Thatigkeit der A rbeiterausschiisse 
wird nirgends berichtct, hingegen wird mehrfach hervor- 
gehoben, dafs ilire Bedeutung und W irksam keit unerheb- 
lich sei. Tcilw eise ist auch die Institution aus M angel 
an In tercsse seitens der A rbeiter wieder eingegangen.

I II .  A . und B.
Beziiglich der Unfalle yerweisen wir ebenfalls auf 

dic im „G liickauf" yeroffentlichten Statistiken der Ober- 
bergiim ter.

D ie G esundheitsvcrhaltnisse der B ergarbd tćr werden 
im allgem einen ais giinstig geschildert, nu r einige wenige 
lokale Epidem ieen werden erw ahnt. In hygieinischer 
Beziehung ist es von W icht'gkeit, dafs die Einric.hlung 
von B adeanstalten, nam entlich Brausebadern. sieli uiei-r 
verbreitet hat. F erner ist zu erwahnen. dafs in- n am ii 
in Bergw erksbetricben, in denen eine Schlagweri T ” ■ • > lir 
nicht besteht, wie im oberschlcsischen Steinkohlen- und 
im siichsischen B raunkohlenbergbau , die naturliclie 
W etterfiihrung durch die kunsrlicho m ittelst Ventilatoren 
zu ersetzen beginnt. A uf diese W eise wird der oft in 
solchen G ruben sehr hohe gesundłfeitsschadliche K ohlen- 
sauregehalt der W etter yi-rmindert, und so auf die Ge- 
sundheitsverhaltn isse der A rbeiter giinstig eingewirkt.

IV . Die A ngaben uber die w irtschaftliche Lage der 
A rbeiter sind durchw eg ziemlich allgemein gehalten.
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Dic E rnahrungsw eise wird durchw eg ais bofriedigend 
geschildert, w ahrend beziiglich der W ohiiungsverh;UtniSse, 
nam entlich aus den grofseren Industriecentren, vielfaeh 
K lagen wegen iiberm afsig hohen M ietzinses und unzu- 
reichenden R aum s lau t werden. D ie W olinungen, w elche 
den A rbeitern  seitens der W erke yerm ie t-t werden, 
w erden ais preisw iird ig  und ausrcichend bezeichnet. 
B cstrebungen zu r Sefshaftm achung der A rbeiter sind 
seitens einer grofsen Zahl von W erksverw altungen be- 
thatig t worden. W ahrend die Privatw erke auch im 
B erichtsjahre m eistens den Bau von Arbeiterkolonieen 
fiir eigene R echnung und die U eberlassung der W olinungen 
an die A rbeiter zu einem miifsigen M ietspreise vorgezogcn 
haben, untcrstiitz tcn  die fiskalischen W erke dic B au- 
tliiitiglceit ih rer A rbeiter durch G ew ahrung von H ausbau- 
priimien, unverzinslichen Darlehn und  unentgeltliche 
U eberlassung von B auplatzen. D as letztere Verfaliren 
is t aucli m it M odifikationcn au f einigen P riratbcrgw erkcn , 
z. B. im  Rcvier Recklinghausen, m it gutem Erfolge 
eingefuhrt worden. E. W .

jffitteiluiigen 
iiber den IŁomerschen Patent-Sicherlicijf apparat 

fiir Fordermascliinen.
Von R. K u h n, Zeche IlannoYer.

Bei der grofsen Y erbreitung, welche der dem Civil- 
Ingenieur Jo li. Rom er in  Freiberg  i. S patentierte 
S icherheitsapparat fiir Fiirderm aschincn im Laufe von 
fiinf Jah ren  in den verschiedenen Bergreviercn, besonders 
im  sacbsischen, obersclilesischen, Stafsfurtcr und Saar- 
Reviere gefunden hat, diirfte fiir hiesige Zechen die 
M itteilung von In teresse sein, dafs au f der K ruppschen 
Zeche H annovcr ebenfalls 2 derartige A pparate seit 
einiger Zeit in B etrieb stehen.

M afsgebend fiir die Anschaffung der A pparate w ar 
hauptsaehlieh die durcli dieselben zu  erzielcnde grofsere 
Sichcrheit bei der Schachtfbrderung. Aufserdcm kam  
fiir die Zeche IIannover aber aucli nocli folgender 
besonderer Um stand inbctracht. S teht einer der Fiirder- 
kbrbe m it seiner untersten E tage au f den Caps, so ge- 
niigt die dann vorhandene freie Ilblie zwischen Seileinband 
und Seilsclieibe den bergpolizeilichen Bestim mungen bezgl. 
der Seilfahrt niclit; es war deshalb erfprderlich, H iilfs- 
hangebanke unterhalb der Ilaupthangebiinke herzustellen, 
wodurch wiederum  die A nlage von H iilfsanschlagcn 
oberhalb jeder Fordersohle bedingt wurde. H ierdurch 
entstanden nicht uncrhebliche Schw achungen der Schachte 
und Fiillbrtcr, sowie Zeitverluste und Unbequcm lichkeiten 
fiir die fahrenden M annschaftpn. D as au f diese W eise 
in jeder Schicht notwendige F ordem  von zwei ver- 
schiedenen Fiillortern bezw. Ilangebanken  m achte aufser- 
dem eine grofsere A ufm crksam keit der M aschinenfiihrer 
erforderlich.

A uf Yorherigo Anfrage erk larte  das Oberbergam t 
Dortmund sich bereit. dic Genehmigurig zur Seilahrtf

von und nach den Ilaupthiingebiinken trotz der n iclu 
vorhandcncn freien Hohe von 6 m zw ischen Seileinband 
und Seilsclieibe zu erte ilen , sobald der Rom crschc 
S icherheitsapparat aulgestellt sei.

Abgcschen von den V orteilcn, w elche die grofsere 
S ichcrheit, sowie die Schonung von M aschinen, Scilen 
und Forderkorben a l l e n  m it diesem  A pparate versehenen 
Schachten b ic te n , werden auf Zeche IIannovcr durch 
den erwiihntcn Fortfall der zweiten A nschlage fiir neue 
Sohlen erhebliche Summen gespart und die Kosten 
eines A pparates (ca. 4000 Jć .)  bald gedeckt.

W as nun die W irkungsw eise des Rbm erschen 
S icherheitsapparates anbetrifft, so sei un ter H inw eis auf 
die soinerzeit in allen grofseren bergm annischen Zeit- 
scliriften erschienenen ausfiihrlichen B cschreibungen kurz 
erw ahnt, dafs der A pparat die M ascliinenfiihrer zwingt, 
ordnungsmiifsig zu fordem , d. h. eine bestim m te M axinial- 
G cschw indigkeit w ahrend eines Zuges n icht zu iiber- 
sehreiten, den D am pf rechtzeitig  abzusperren , das iiber- 
niiifsige Contredam pfgeben zu unterlassen und dic Korbę 
m it einer passenden, n icht zu  hohen Geschwindigkeit 
an die Ilangcbanko  bezw . F iillorter zu bringen Fordert 
ein M aschinenfulirer nicht in dieser W eise. oder liifst 
er den aufgehenden Forderkorb nichr ais 1 m iiber die 
Ilangebank  kommen, dann tr itt der A p p ara t in Thiitigkeit, 
indem  er m it griifster S icherheit den D am pf absperrt und 
die Fallgew ichtsbrem se in D ienst treten  liifst. Eine 
besondere K ontrollvorrichtung d ien t dazu, dem die Aufsicht 
fiihrendon Beam ten anzuzeigen. w ann, wo und wie ein 
M aschinenfiihrcr unachtsam  war. D er A ppara t iibemim mt 
diese Funktionen bei a l l e n  Forderm ascliinen, sei es, dafs 
le tztere m it einer T reibscheibe, wie au f Zeche Hannover 
Schacht II , oder m it Seiltroinm eln, w ie au f Schacht III, 
ycrsehen sind, er liifst sich allen  Fbrderungsverhaltnissen 
anpasscn und iiberall leicht und ohne Betriebsstorung 
aufstellen. Beim U m stcckcn der Seile liifst er sich durch 
e i n e n  GriiT richtig  einstellen; das E inschaltcn der bei 
unriehtigcin Fbrdern zum  E ingreifen gekoinm cnen Teilc 
und dam it dic W iederbereitstellung  des A pparates ćrfordert 
einen Z eitaufw and von ca. 2 M inuten.

Im  besonderen sei noch erw ahnt, dafs Zeitverluste 
bei der Forderung, w elche a u f  den ersten Blick ais 
unausbleiblich ersclieinen, n iclit vorkom m en; dic Zahl 
der Ziige pro Z eiteinheit is t je tz t m indestens eben so 
grofs wie vor der Inbetriebsetzung  der A pparate. Dies 
wird erklarlicli, wenn m an beriicksich tig t, dafe dic 
M aschinenfulirer die M axim al-G eschw indigkeit m it dem 
Gefiihle grćifserer S icherheit m ogliclist ausnutzen, sowie 
ferner, dafs dic V erm inderung  der Geschwindigkeit der 
Fbrderkbrbe erst bei ca. 40  m un terha lb  der Ilangebank 
beg inn t und  dann in  der W eise fortgefuhrt wird, dafe 
sie bei 20  m E ntfernung  von der Ilangebank noch
5 — 6, bei 10 m  noch 3 m  pro Sek. betriigt, um endlich 
an  der Ilan g eb an k  fast auf N uli herabzusinken. Dic 
sonst iiblichen zeitraubenden  M anipulationen mit dem
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Steuerhebel beim  Contrędam pfgeben w erden durch den 
A pparat erheblieh verm indert, ebenso auch der hohe 
D am pfyerbrauch und der V erschleifs der bewegliehen 
M aschincntcile, sowie der Seile und  Fbrderkorbe. Kom m t 
der A pparat einm al zum  Eingreifen, dann w ird  die 
M aschine allm ahlich, n icht stofs- und ruckw eise, an- 
gehalten; dic geniigend grofsen Brem swcgo und die mit 
L eichtigkeit passend cinzustellenden Fallgew ichtsbrem sen 
lassen dies leicht erreichen. H crvorzuheben  ist noch, 
dafs der Rom crsche S icherheitsapparat nur w enige dcm 
Verschleifs unterw orfene Teile h a t und  daher nur seiten 
rcparaturbcdiirftig  w ird ; sollte letzteres indes doch vor- 
kommen, dann kann er in  w enigen A ugenblicken aus- 
geriiekt werden. D ic F orderung  geh t dann ohne A pparat 
weiter. E in geringer Ycrschleifs bccin trach tig t iibrigens 
dic exakte W irkungsw eise des A pparates durebaus nicht.

D er anfangliche W iderw illc der M aschinenfiihrer gegen 
den stets die A ufsicht fiihrendcn A pparat legte sieli, 
nachdem sie sich an denselben gew ohnt und scinc 
Zwcckmafeigkeit erkann t liatten.

In  richtiger W iird igung  aller m it dcm A pparate 
verbundencn Y orteile m acht das O berbergam t zu Breslau 
dic Gcnelimigung neuer Seilfahrtscinrichtungen von der 
Anbringung eines S icherheitsapparates abhangig und 
sucht darauf hinzuw irken, dafs bereits genehm igtc Seil- 
fahrtseinrichtungen m it einem solchen A pparat aus- 
geriistet werden.

Im  In teresse der guten  Sache w arc cs erfreulich, 
wenn der S icherheitsapparat, nachdem  cr sich bei 61 
Ausfiihrungen und w ahrend m chrjahriger Betriebspcrioden 
Yollauf b cw a h rth a t, auch im hiesigen R eviere m ehr Ein- 
gang fande.

Die Entwickclung der Grasaimendung in den 
letzten 13 Jahren.

Das Jou rna l fiir G asbcleuchtung und  W asscrvcr- 
sorgung enthiilt in seiner N um m er 30 vom 25. v. Mts. 
einen sehr in teressanten A rtikel, w elcher den V ortrag des 
Ilerrn G cneraldircktors W . v. O cehclhauscr in Dessau 
auf der B erliner Jah resversam m lung  des deutschen 
Vereins der Gas- und W asserfachm anner wiedergiebt. 
Der Y ortrag behandelt die E ntw ickclung des Gasfaches 
seit der letzten B erliner V ersam m lung und giebt zu 
seinem Teil einen B eitn ig  zu der W iderlegung  der olt 
ausgesprochcnen B edenken, dalś die E ntw ickclung eines 
jiingeren Industriezw ciges dic alteren  ahnlicher Art 
viillig in den Ilin te rg rund  driinge und  notw endig zum 
Lrliegen bringe. W ir  lassen den V ortrag  hier im 
W ortlaut folgen.

Meinc Ilerren! Bevor w ir in  die eigentliche Tagcs- 
ordnung eintreten, gestatten  Sic m ir, Sic au f den Jahrcs
bericht des V orstandcs liinzuw eisen, w elcher sich mit 
seinem reichen In h a lt an V ereinsarbeit gedruekt in Iliren 
Ilanden befindet, und an denselben einen kurzeń Riick-

b lick au f die in teressante Entw ickclung anzuschlielśen, 
w ie sic sich in  der G asindustrie gerade seit unserer 
letzten  H auptversam m lung 1883 in Berlin, also in den 
letzten  13 Ja h re n , abgespielt hat.

D as J a h r  1883 erhielt fiir uns seine S ignatur durch 
die M iinchcner elektrotechnische A usstellung, und dic 
Befiirchtungen, welche sich be i den G asinteressenten 
geltend m achten, hatten  in jenem  J a h r  einen gewisścn 
I lb h ep u n k t errcicht. Indes traten  schon dam als die A n- 
fange einer neuen Entw ickclung unseres Faches in den 
so verdicnstvollen In tensivbrennern  von Siem ens hervor, 
und  der Y orsitzende unserer IIauptversam m lung in Berlin 
1883, H err Professor B unte, konnte bereits au f Gas 
Inkandeszenzbrcnner hinw eisen, w elche nach A rt des 
D rum m ondschen K alklichts nu r die lle izk ra ft des Gases 
fiir dic L ichtentw ickelung nu tzbar m achten. D as A us- 
stellen von H eiz- und  K ochapparaten  ha tte  nam entlicli 
im  A uslande, aber auch in D eutschland, schon an ver- 
schicdenen O rten begonnen —  kurz „von einem frischen 
H aucli durchw cht^, so stcllte Prof. B unte die G asindustrie 
dar, und es ist interessant, n ich t nur festzustellen, wic 
grofsartig die technische und w irtschaftliche Entw ickclung 
der G asindustrie in diesen 13 Ja h re n  eines frischen 
H auehes gew esen ist, sondern auch, w ie richtig  dic 
thatsachliclie E ntw ickclung der G asindustrie in  ihrem  
K onkurrenzverhaltn is zur ElektrizitiLt von unseren Facli- 
genossen vorausgcsagt w orden ist. Sclion 1877, also 
schon 6 Ja h re  vor unserer letzten Berliner V ersam m - 
lung, schrieb ein alterer F a c h g c n o s s c : „D as elektrische 
L ich t w ird nun in den R ing der L ichtindustric eintreten, 
aber n u r ais eine friedliche E rganzung und Erw eiterung, 
n icht ais eine ertbtende K onkurrenz“ und an anderer 
S telle sagtc er: „D as Bediirfrus nach L icht, K raft und 
W arm e ist so unerm efslich, schreitet m it der steigenden 
CiviIisation in so grofsartigem Mafestabe yorwiirts, dalś 
w ir jeden  Zuw achs im  Interesse der A llgem cinhcit 
freudig begriifsen sollten . . . und auf jen er letzten 
B erliner V ersam m lung iiufeerte Prof. B unte: „E s be-
stlitigt sich aufs neuc die alte E rfahrung, dafs das Em por- 
bliihen eines neucn Zw eigcs auch den iibrigen alten 
Zweigen des Bcleuchtungsw esens neues Lcben und neue 
K raft zufiilirt."

N un, m. II., heu te nach 19, bezw. 13 Jah ren  stehen 
die T hatsachcn  hierfiir bew cisend da ; aber so oirenkundig 
dies auch ist und  von der soeben erschienenen yerdienst- 
vollen neuen A uflagc der S tatistik  der H erm  D r. Schilling2) 
in volIem M afse besta tig t w ird, so habe ich gleichwohl 
vcrsucht, noch einige Zahlen durch eine privatc Umfrage 
festzustellen, w elche dic Z unahm e des Gaskonsum s bei 
den 10 grofsten deu tschen , be'/w. in D eutschland 
dom izilierten Gasgcscllschaften angeben, und  zw ar gerade

‘) Dr. W. O e c h e l h a u s e r .  Journ. f. Gasbeleucht. u. Wasser- 
versorgung 1877 S. 433.

2)  Dr. N. n .  Schillings „Statistisclie Mitteilungen iiber die 
Gasanstalten etc.“ 5. Aufl. Yerlag vou E. Oldenbourg in Munchen,
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seit der letzten B erliner y ersam m iung  und im V er- 
gleieh dazu in  den 12 Ja h re n  Yorhcr. Ich w ahlte 
deshalb Gasgescllschaften, weil dieselben in der w irt- 
schaftlichen K onkurrenz m it anderen B eleuchtungsarten 
bekanntlich freiere Iland  haben, ais stadtische V er- 
w altungen. Ilie rbe i ha t sich nun  ergeben, dafs die 
Zunahm e des G asverbrauchs bei diesen 10 Gesellschnften 
in  G8 deutsehen S tadten jed er Grofse (incl. der englischen 
G asanstalten in  B e r l i n ,  I I a n n o v e r ,  F r a n k f u r t  a. M.,  
A a c h e n )  von 1871 bis 1883 iiber 30 M illionen K ubik - 
m eter, und von 1883 bis E nde Yorigen Ja h re s  ea. 59 M illionen 
K ubikm eter, also in denselben Stadten nahezu dasD oppelte  
betragen h a t3)  oder, w enn m an diese Zahlen rclativ  
angeben will, so ist ais crfreulichc T hatsache festzu- 
stellen, dafs dic Zunahm e in der ersten Periode ca.
49 pCt. (48 ,8  pCt.) und in der zweiten 63 pCt. (63 ,2  pCt.) 
betragt, also absolut und relativ  eine bedeutend grofsere 
S teigerung des G asverbrauches m it A uftrcten der elek
trischen K onkurrenz stattgefunden hat. U nd dabei kommt 
noch inbetracht, dafs in der jungsten  Periode dic Intensiv- 
und G asgluhlichtbrenncr gleiclizeitig eine ganz erheblichc 
E rsparnis an Gas herbeigofuhrt haben. Bei stadtischen 
V er\valtungen, wo E lektrizitatsw erke bestehen, liegen 
dic V erhaltn issc zum Teil ungiinstiger, zum  Teil noch 
giinstiger, wie bei jencn  10 Gescllschaftcn. Ais Bcispiel 
in letzter Beziehung fiihre ich D usseldorf an, wo es seit 
1891 ein E lek trizitatsw erk  g iebt und der letzte Gcschiifts- 
bericht 1894 /95  sag t: „D er G asverbrauch ha t im ab- 
gelaufenen G eschaftsjahr eine Zunahm e gefunden, wie 
sie in  solcher Ilo h e  seit Bestehen der Gaswcrkc noch 
nicht stattgefunden h a t ."  Ich glaube also, m. II., w ir 
konnen uns auch in Zukunft. ruliig dann und wann 
totsagen lassen; es w ird auch hier hoffentlich dasS prich- 
wort w eiter gelten: „W er totgesagt wird, lebt lange."

W ichtig fiir dic Prospcritiit der Gasanstalten ist aber 
auch, dafs das L euchtgas seine fiihrende Rolle an das 
Ile iz - und  K raftgas n icht abgetretcn hat: die ungeahntc. 
Entw ickelung des Gasgliihlichtcs bcweist dies. Und 
unsere V ereinsausstcllung fiihrt uns noch einen weiteren 
bedeutsam en Fortschritt in der Entw ickelung des Gas- 
gliihlichtes praktisch vor, der uns zwar schon auf der 
Strafsburgcr Versam m lung (1 8 9 1 ) in des W ortes ver- 
wegenster B edeutung „b lendete", je tz t aber erst zur 
E infiihrung in die P rax is rcif schcint, nam lich d icV er- 
brennung des Gases ais G luhliclit unter einem Druck 
von etwa 1 m  W assersiiule. Es ist also keineswegs 
notig, dcm Brenner Prefsluft in einer besonderen zweiten 
L eitung zuzufiilircn, obwohl auch diesem die Zukunft 
n icht abgesprochen werden soli — , sondern cs gcniigt, 
das Leuchtgas durch irgend einen kleinen Motor nebst

3) Der Gesamtgasverbrauch dieser 10 Gesellschaften mit ihren 
deutsehen Stadten betrug:

1871 ................................... 62664 121 cbm -
1883 ................................... 93 260 84S „
1895 ................................... 152 171 974 ,,

G aspum pe un ter einen etwas hoheren D ruck zu  ver- 
setzon, sodafs sich alsdann dic bisherigen E inzel-L ich t- 
ąuellcn des Gliihlichts aberm als vervierfachen, d. h. 
sta tt 5 0 — 60 Hfl. ca. 200 Hll. von einem  G liihkorpcr 
ausstrah lcn ; der Gaskonsum  verdoppclt sich h ierbci von 
100 au f ca. 200 1, sodafs also je tz t 1 1 G as'5)  gerade 
1 norm ale L ich tstarkc ausstrahlt, w ahrend friiher und 
auch heute noch im Schnittbrenncr die zchnfache Gas- 
menge dazu gehiirt. W ir haben dam it die M oglichkeit 
errcicht, die uns b isher verschlosscn war, nam lich  die 
L ichtstarkc der elektrischen Bogenlam pcn zu  errcichen, 
indem  w ir j e  3 G a s g l i i h l i c h t e  in e i n  c r  G l a s k u g c l  
u n t e r b r i n g e n .  E s ergeben sich alsdann ca. 600  efl. 
L ichtstiirkcn, w ic die der 6 A m pere-B ogcnlam pen, und 
hierbci stellt sich zwischen beiden L ich tarten  zur Zeit 
dic sehr einfache Relation heraus, d a f s  m i t  j e  100 1 
G a s  u n g e f i i h r  e b e n s o  v i e l  L i c h t  e r z i e l t  w i r d ,  
a i s  m i t  e i n e m  A m p e r e  e l e k t r i s c h e n  S t r o m  
u n t e r  g e w t i h n l i c h e r  S p a n n u n g ,  n a m l i c h  100 
K  e r z  en.  (V ergl. nebenstehende T abelle .) D iese neueste 
P hasc  des Fortschrittcs unserer L ieh tindustric  stellt die 
Lichtfigur dar, w elche iiber unserer V creinsausstellung 
thront, und  cs diirfte aufser Zweifel sein, dafs sich fiir 
grofsere Gcschaftshiiuscr, F abriken  etc. dic A nlagc kleiner 
Gasm otoren, welche das Gas au f den geringen Druck 
von 1 m W assersiiule aufpum pcn, sehr wohl empfehlen 
und  dam it die b isher m ancherorts noch verm ifste inten- 
sivcre G asbelcuchtung m it grofseren Lichtcjucllen auf 
hilligste W eise  erzielt w erden w ird. In  P aris  fand ich 
im  vergangenen H erbst die gleiche M ethode bei der 
allcm  F o rtsch ritt zugew andten P arise r Gas-Kompagnie 
ebenfalls in der Einfiihrung begrilfcn. E inen Stillstand 
haben w ir also in der Griifse und  Oekonomie unserer 
L ichtquellcn  auch fiir die Z ukunft n ich t zu  befiirchten.

W ie grofsartig und  in teressan t aber im ganzen die 
historisclie E ntw ickelung der F lam m enbeleuchtung ge
wesen ist, das sollte in  unserer Y ereinsausstellung zur 
D arste llung  gebraeh t w erden, wo sich unm ittelbar unter 
unserer G asgliih licht-L cuchtkugel von 600  III1. in den 
Nischen der P ergola die schonen M odcllc altcr romischer 
Lam pcn befinden, die w ir der G iite des H errn Konsul 
Niefscn in K oln vcrdanken, ebenso wie der Vorśtand 
bei dieser G clegenheit gern V eran lassung  nimmt, allen 
H erren  Fachgenosscn zu  danken, welchc dic Geschichte 
der F lam m enbeleuchtung  von dcm K ienspanhalter an — 
der noch je tz t in m anchcn G cgenden D eutschlands gc- 
brauehlich  is t — bis au f  dic heu tige Zeit crgitnzt haben. 
V iclleicht konnte m an ais Motto iiber dicsc Geschichtc 
der F lam m enbeleuchtung den bcschcidcnen Wunsch 
Goethes setzen:

^W iifst nicht, w as sie Bcssers erlindcn konnten,
A is wrenn die L ichtcr ohne P u tzen  brennten!"

Uebrigens ist diese Leistung bei einzelnen GasglOhlicht  ̂
flammen auch schon unter gewohnlichem Druck durch die p 
kalisch-technisohe Rei hsanstalt festgestellt.
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D erzeitige A equivalente fiir G-as u n d  E lektrizitat:
A. fiir L i c h  t.

Gas:
1. lin  G asgliihliclit gcbcn bei gcwoluil. D ruck im D urch- 

sclm itt der B rcnnstunden
100 1 Gas ca. 5G Ilfl.
1 cbm „ „ 560  „

dalicr 1 cbm Gas

E lek trizitat:
1. Im  elektrisclien G asgliihliclit gcbcn im D urchschnitt 

der B rcnnstunden
50 W a tt ca. 14 11(1. in sog. 16 K erzcn-Lam pcn 

1 K ilow att ca. 2S0 Ilfl.
— 2 K ilow att.

2. Im  G asgliihliclit gcbcn bei 1 m G asdruck 
200 1 Gas ca. 200  I I 11.
1 cbm „ „ 1000 „

2. Im  elcktrischcn Bogcnlicht gcbcn
1 K ilow att ca. 1000 Ilfl.

daher 1 cbm Gas =  1 K ilow att.

1 clTckt. P ferdekraft yerb rauch t z. Z.
in k leineren M otorcn ca. 800  1 
„ griifscrcn „ „ 600 1

1 cbm Gas licfert also 1,25 bis 1,66 PS.

B. fiir K  r a f  t.

1 cflekt. P ferdekraft (7 3 6 ) W att verbraucht z. Z.
in kleinen E lcktroinotorcn bei ca. 80  pCt. durclischn.

N utzeflekt ca. 920 W a tt 
in grofsen Elcktroinotorcn bei ca. 90 pCt. durchsclm. 

Nutzclfckt ca. 820  W att 
1 K ilow att licfert also 1,08 bis 1 ,22 PS. 

daher 1 cbm Gas >_ 1 K ilow att.

C. fiir W  ii r  m e.
1. Nach Y crsuchen von J .  Ila ssc  (Jo u rn . f. Gasbel. u. 1.

W asservcrs. 1890, S. 282  u. 1T.) ergaben
a) Gaskocher einen N utzeflekt yon 4 8 — 55 pCt.

1 cbm G as von ca. 4800  Cal. licfert also 
in denselben 2 4 0 0 — 2600  cflekt. Cal.

b) Gasbadeofcn einen N utzeflekt von 80 pCt. 2.
also liefert 1 cbm Gas in dem selben ca.
3480  cflekt. Cal.*

2. V crsuchc von F. Jo ly  (Jo u rn . f. Gasbel. u. W asservers.
1S93, S. 595 ) an 18 System . vonG asheizofcn ergaben

75,6  bis 93,1 pCt. Nutzeflekt 
1 cbm Gas liefcrtc m it denselben also:

362S bis 40 8 0  cflekt. Caloricn.
1 cbm Gas le istc t also 2 4 0 0 — 40 0 0  eflckt. Cal.

1 cbm Gas leistct das 372 ' bis

F . II. I laa sc  (D ingl. połyt. Jou rn . Bd. 295, S. 17) 
g iebt fiir die stiindl. E rzeugung von 1000 Cal. 
bei 8 0 — 90 pCt. Nutzeflekt

1 2 8 0 — 1440 W att an, 
also le iste t 1 K ilow att 7 8 0 — 690 cflekt. Cal.

A. Ilerzberg  (G esundh.-Ingenieur 1896, S. 19) g iebt 
ais abgcrundetc Zalil fiir Bereclinung der elek- 
trisclien Energie zu Hcizzweckon bei 95 pCt. N utz
eflekt

1,25 K ilow att fiir 1000 clfect. Cal.
1 K ilow att le istc t also ca. S00 effekt. Cal.

1 K ilow att 7 0 0 — 800 effekt. Cal.

Sfache von 1 K ilow att.

G e w o l i n i i c h e r  P r e i s  
(olinc R abatt).

1 cbm Gas fiir L ich t ca. 14— 20 Pf. | 1 K ilow attstunde fiir L ich t ca. 6 0 — 80 Pf.
1 cbm Gas fiir H eiz- und  K raftzw ecke ca. 8 — 12 Pf. 1 K ilow attstunde fiir K raft etc. ca. 20 30 PI.

Nicht vergessen diirfen w ir iibrigens, dafs uns das 
letzte Jah rzehn t durch die cifrige M itarbcit derPhysikalisch- 
Technischcn R eichsanstalt und der Lichtmefs-Kommission 
unseres Y ereins endlich eine bedeutend verbesserte 
und beąucm e L ichteinhcit, das H cfner-L icht, gebracht 
hat, wofiir w ir ais Erfinder dem  bekannten Elektriker 
v. Hefncr-Alteneck D ank schuldcn. W ir haben damit 
in Deutschland je tz t ohne Zweifcl die bei weitem bestc,
zuverlassigstcundbcquem steLichteinhcitallcrK ulturviilkcr.

An der grofsartigen I lc iz -  und  Kraftgascntwickelung

der letzten  13 J a h rc  kann  ich an dieser S telle kurz 
voriibergehcn; denn wenn doch noch vor wenigen Ja h re n  
der N achw cis angezw eifelt werden konnte, dafs in der 
T h a t die G asanstaltcn ais W iirm e-Centralen schon cinc 
nennensw erte llo lle  spicltcn, so braucht heu tc  nur au f 
die neue S tatistik  von Dr. Schilling und den gerade 
in den le tzten  Ja h re n  in fast allen S tad ten rapide 
gestiegenen G asverbrauch fiir Ilaushaltungszw eckc liiri- 
gcw iesen zu  w erden, und braucht m an ferner nur die 
grofse A nzahl von F abriken  inbetracht zu zichen, w elche
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heute aus derF abrikation  von G asapparaten eineS pezialitiit 
gcm acht haben, so dafs es kaum  m elir ein Schaufenstcr 
fiir Ilaushaltungszw ccke u. s. w. giebt, w elches n ich t 
G askochapparatc in irgend wclclier Form  enthielte. J a ,  
man kann heute wohl sagen, dafs der etwas katcgorische 
Im pcrativ  ,,Koche m it G as" schon fast ais eine populare 
Forderung der Zeit angcsehen w ird. Auch die F rage, 
w elche noch au f der letzten  B erlincr Y ersam m lung ais 
eine oflene galt: ob die G asanstalten cs ais ihre A ufgabc 
betrachten sollten, neben dcm  Steinkohlengas noch cin 
bcsonderes hilliges Ile izgas zu erzcugen und in einem 
zweiten Rohrcnsystcm  zu verteilen, hat inzw ischen ihre 
thatsaehlichc E rledigang dahiti gefunden, dafe h icran  
z. Zt. nicinand m ehr dcnkt, indem  das gew ohnliche 
Steinkohlengas in D eutschland bisher und solange dic 
gegenwartigen wirschaftlichen G rundlagen andauern, 
allen ccntralcn Y crtcilungszwcckcn, also auch fiir E r- 
zeiigung von W arnie, am  besten geniigt.

W as die Gasanstalten ais K raft-C entralen  anbctrifft, 
so wies vor 13 Ja h re n  Professor S laby a u f unserer 
hiesigen V ersam m lung dic w irkliche Existcnzbcrechtigung 
und bedeutende Zukunft der Gasniotorcn neben der 
Dam pfm aschine nach und deutetc darau f hin, dafs die- 
selbe das Stadium  der kleinen Kriifte von 2 — 8 PS. 
nuninehr yerlassen habe. D er griifete dam als existicrcndc 
Gasm otór w ar eine V erbundm ascliine von GO PS., also 
m it einer A rbcitsleistung in einem Cylinder yon nur 
30 PS. H eute besitzen w ir Gasm otoren, welche in einem 
einzigen Cylinder 200 effektive PS., also m ehr ais das 
scclisfache, leisten konnen, und cs liegen Oflerten an- 
gesehener M otorenfabrikcn fiir A usfiihrung yon 500 
effekt. PS.-M otorcn vor. Auch dic Zalil der in Benutzung 
genominenen Gasm otoren, sowie der Gasmotorenfabriken 
wiichst unaufhorlich. D ie Vcrgrofecrung der Leistung der 
Gasmotoren h a t aber auch derciiYerwcndung fiir elektrische 
Blockstationcn und Centralen vcrm ehrt; insbesondere yer- 
diencn dic neucrcn A nlagen m it grofseren Gasdynamos 
hcrvorgchoben zu w'erden, welche u. a. in Bochum, 
Offenbach, Reiins, L ille, Briissel und Belfast in Betrieb 
gckommen sind. D ic D cssaucr Centrale h a t je tz t eincn 
erłblgrcichen lO jahrigen Betrieb m it Gasdynamos hinter 
sich, dessen R csultate in einem besonderen Bericht 
veroffentlicht sind.

Die G askraft is t inzwischcn aber auch transportabel 
geworden, und die weitere A usfiihrung von Gasbahnen 
soli den Beweis erbringen, welche Zukunft der Ver- 
wendung des Gases auch au f diesem Gebiete noch bcvor- 
stclit, Selbstverstandlich wrird m an sich auch hier nicht 
au f einen Typus, nam lich 'n u r  au f den B au yon Gas- 
motorwagen, w ic sie h ier au f der A usstellung zur Dar- 
stellung gebracht sind, beschriinken, sondern es kommen 
dem nachst auch selbstiindige Gaslokomotiven yersuchs- 
weisc in Betrieb. Endlich  diirfte aber den Gasmotoren 
auch bei dcm elcktrischcn Strafecnbahnbetricb eine 
Zukunft oftcnstchcn, indem  in den betreffenden elcktrischcn

C entralstationcn sowohl fiir den N achtbctrieb einzelner 
W agen , ais auch fiir aufecrgewohnlichc V crsta rkung  des 
B etriebs griilserc Gasniotorcn neben D am pfm aschinen 
vorteilhaftc A nw endung finden konnen oder bei k leineren 
A nlagen iiberhaupt der ganze M otorenbetricb m it G as- 
m aschinen crfolgt. So sind z. B. schon in K iew  120, 
in Z iirich 300 und in Lausanne 320 i. PS. fiir elcktrischcn 
S trafsenbahnbctrieb in Thatigkeit. U cber die viellacbe 
V crw endung grofser G asm otoren fiir W asscrw crke liegen 
yerschiedcnc P ublikationcn vor —  kurz, der G asm otor 
bat sich neben der Danipfm aschine eine A chtung ge- 
b ictende S tellung errungen, trotzdcni cr zwcifcllos, ais 
Motor fiir sich betrachte t, dic Y ielscitigkeit der Dam pf- 
m asehine noch n ich t erreicht hat.

H aben sonach dic G asanstalten in der E ntw ickelungs- 
periodc se it unserer letzten B erliner Y ersam m lung dic 
crfreulichsten Fortschritte  in der A bgabe von Licht, 

t W arn ie und K ra ft gem acht, und b le ib t nach w ic vor 
der g iinstige w irtschaftliche S chw erpunkt unse re r Industrie 
die B cleuchtung, so haben sich glcichzeitig  au f dcm 
wieli t i gen Gebiete der N ebcnprodukte ■ ebenfalls merk- 
wiirdigc W andlungen vollzogen, und es h a t sich hior 
die cigcntiim liche T liatsachc hcrausgestellt, dafs selbst 
eine lokal m onopolisiertc In d u str ie , w ie die unserige, 
sich n ićh t gegen die Einfliisse des W cltm ark tes schiitzcn 
kann. M it der V crw crtung unserer N ebcnprodukte 
A m m oniak und gebrauehtcr R einigungsm assc liahgen wir 
je tz t vom W eltm ark te ab, und  w er h a tte  noch boi 
unserer letzten  Berliner V ersam m lung gcahnt, dafs der 
P reis je n er w crtvollen N ebcnprodukte cinm al von den 
Goldminen in T ransvaal beeinflufst wTcrden konnte? 
B ekanntlich w ird aber fiir die G oldcstrak tion  z. Z. das 
neu erfundene Cyanid-V erfahren, und zw ar m it Cyankali, 
angew endet, und dieses stelit m an aus der gcbrauchten 
G asreinigungsm asse der G asanstalten odcr — nach einem 
deutschen P a ten t — aus S alm iakgcist ber. Dieser 
plotzlichc B edarf in S iidafrika ha t uns nun Preis- 
scliw ankungen gebracht, w ie w ir sie b isher bei unseren 
N ebenprodukten kaum  erlebt haben. Ebcnso miissen 
w ir je tz t trotz unserer M onopolisicrung den Blick auf 
ctw aige V erandcrangcn  in der Zoll-G esetzgebung geriehtet 
halten, und  is t unser V erein, wric Sie aus dem Jahrcs- 
beriehte erschcn w erden, bereits bei den mafegebenden 
B ehorden vorstellig  gew orden, um  evcntucll denjenigon 
B eratungen  durch V ertre te r beiw ohnen zu  konnen, 
w elche sich a u f  eine D estilla tion  des R o h p e tro le u in s  in 
D eu tsch land  beziehen, w odurch uns eventuell billigere 
C arburationsm itte l zugefiihrt und die Fabrikation von 
W assergas crm oglicht w erden konnten.

U eberhaup t aber liifst sich yon der E n tw ic k e lu n g  der 
deutschen G asindustrie  in den letzten  13 Jah ren  behaupten, 
dafe sie es viel besser ais in  fruheren Ja h re n  yerstanden hat, 
sich neben den bedeutenden Fortschrittcn  au f technischem 
G ebiete auch lcommerziell zu c n tw ic k e ln .  D enn ebcnso, 
w ie w ir cs uns je tz t in  viel hohererii Jlafec angelegen



-  621 - Nr. 32.

sein lasscn, das P iib likum  iiber dic verschicdenen Vcr- 
w endungsartcn des G ascs durch B roschiiren und  offcnt- 
lichc V drtrage zu bclchrcn und anzurcgcn, ebenso liabcn 
cs die M itglieder unscrcs V crcins verstandcn, sich tcils 
in  besonderen Y creinen, te ils in  blofsen Y ereinigungcn 
benachbarter G asw erke von F ali zu F ali zusam m enthun, 
um ihrc R ohm aterialicn  b illiger zu beziehen und ilire 
N ebenprodukte besser zu venvertcn. V or allem  verdient 
in dieser Bezieliung die crfolgreiclie Tbiitigkcit der 
„W irtschaftlichcn V ercinigung der G asw erke von Rhein- 
land und W estfa len" hcrvorgehoben zu wrcrden, welche 
neuerdings ibren  N am en und  R alim cn zu einer „W irt- 
schaftliclien Y erein igung  deutsclicr G asw erke" iiberhaupt 
erweitert hat. E s w ird  deshalb  v ielleicht in  Zukunft 
zu erwiigen sein, w ic sich dic V orteile dieser wirt- 
śchaftlichcn V crcinigung auch thatsachlich  iiber ganz 
D cutschland erstrecken konnten, indem  sich yiellcicht 
U ntcrabtcilungen bildcten, w elche den verschiedcnen 
wirtschaftlichcn Y crhiiltnissen der iibrigen Teile Deutsch- 
lands Rechnung tragen und m it der bezeichneten Ilaupt- 
yereinigung in engster F iih lung  und  A ustausch der Preise 
und Bezugsąucllcn b leiben konnten.

Indem  w ir also ani' die h in ter uns liegende 13jiilirigo 
Entw ickclung unscrcs Faclics se it der letzten Berliner 
Yersam m lung zuriickblickcn, so konnen wir, glaube ich, 
heute Ęrfolgc feststellcn, w ic sie griilśer und schncllcr 
in keiner Jriihercn Periodc der G asindustric zu ver- 
zcichnen gcw esen sind.

Aber n ich t zu blofsen R iickblickcn au f dic Vcr- 
gangenheit odcr gar zu r R uhm redigkeit sind wir hier 
zusammengekommen, sondern zu  scliaffcnsfreudiger Arbcit 
fiir dic Zukunft, und je  liolier und ernster w ir diese 
Arbcit und unsere faclilichen In teressen  auffassen, um- 
somehr werden w ir darauf hingew iesen, dic Vorbildung 
unseres technischen N achw uchses, ais den T rager unscrcs 
Fachcs, fiir dic Z ukunft noch m ehr ins A uge zu fassen 
und die W issenschaft noch m ehr in den D ienst unserer 
Arbcit zu stellen. E inerseits ist fiir dic unteren  Stellen 
cin crhcblicher M angel an genugend vorgebildetcn nie- 
deren G astechnikern, G asm eistcrn und  nam entlich auch 
an zuvcrlassigem Installationspcrsonal eingetreten, so 
dafs sich bereits eine S tad t an unsern  V crein gewandt 
hat, um die U nterstiitzung desselben fiir E rrichtung einer 
1'achschulc fiir G astechnikcr herbeizufiilircn — und 
andererseits ist schon von vcrschiedenen, sehr beacktens- 
werten Seiten die F rage an uns herangetreten , in w elcbcr 
Weise auf unseren technischen Ilochscliulen neben dem 
jetzt in so ausgiebiger W eise und  von ausgezeichncten 
krlolgen begleiteten elektrotcchnischcn U nterricht auch 
cin besser vorbildender U nterricht fiir Gasingenieure 
eingcfiihrt werden kann. D erselbe w iirde n icht nur den 
zahlreichen Leitern stad tischer und  privater Gas- und 
Elektrizitatswerke die notige fachwissenschaftliche Aus- 
b ild u n g  in  hoherem  G rade ais b isher gewahren 
namentlich auch nacli chem ischer und  physikalischcr ,

Scitc hin — , sondern, was yielleicht ebenso wiclitig 
ist, auch die S tudiercndcn anderer Faćhcr, z. B. 
A rchitekten, M aschincningcnieurc etc., soweit in die 
G astechnik einfiihrcn, um  das Gas fiir K iichc und I la iis , 
fiir F abrik  und  W crksta tt viel um fangrcichcr und  zweck- 
miifsiger anw enden zu konnen ais bisher.

D iese E rscheinungen, w ie sie sich zwisehen der 
W citc rb ildung  yon Gas- und E lek trizitats-B cleuchtung 
ercignet haben, sind au f viclen anderen Gcbietcn in ganz 
analoger W eise im L aufc der w irtschaftlichcn E n t
w ickclung zu bcobachten gewesen. G erade das vor 
w enigen Tagen sta ttgchabte Ju b ilau m  des V ercins 
dcutsclier E isenbahnver\valtungen h a t zu m annigfachen 
B etrachtungen iiber die Entw ickclung des V erkclirs auf 
dcm Gebicte des E isenbahnw esens VeranlaSsung gegeben. 
F a s t unglaublich  w ill es uns klingen, dafs, w ie G. Berger 
in seiner Schrift yom Ja h re  1879: „D ie Jahresberieh tc  
der deutsehen H andclskam m ern iiber Strom korrektioncn1* 
m itteilt, m an dic Scliatzung einer V erdoppclung des 
V crkchrs durch die E isenbahnen vor deren Inangriff-
nalim e ais fast chimiirische anzw eifelte; und wenn wir 
auch heu tzu tage in  der B curteilung von V crkehrsvcr- 
haltnisscn und  w irtschaftlichcn Vorg;ingen n icht m ehr 
ganz au f dem selben engen S tandpunkte stehen, so sind 
w ir doch w eit davon entfernt, in dem Umfang m it der 
w achsendcn A ufnalnnefiihigkeit der K onsum tion zu 
rechnen, w ie die Entfaltung infolge der V erbesserung 
der Transportw ege es uns lehrt. N ur eine kurze Reilic 
yon Ja h re n  trennt uns von dem Z eitpunktc, in welchem 
man m it e iner Forderung des O bcrbergam tśbczirks
D ortm und von 20 000  000 t das Miiglichc crrcicht glaubte, 
in  denen cin Eiscnkonsum  yon 50 kg der E isenproduktion 
ais n icht iibersteigbare Grenze angesehen wurde. A uch 
die le tztgenannte Zahl giebt Anlats, in  der Scliatzung 
derartiger Entw ickelungsfragen die aufscrsto Zuriick- 
haltung w alten zu  lassen, wenn m an bedenkt, dafs der 
einheim isehe Y erbrauch der eigenen Produktion des 
D eutsehen R cichcs pro K opf im D urchschnitt der Ja h re  
1861 bis 1864  n u r 21 ,8  kg betrug, im Ja h re  1879
50,5  kg ausm achte und  im abgelaufenan Ja h re  au f der 
H ohe yon 105 kg sich beland. Auch auf anderen
G ebieten der berg- und huttenm iinnischen Produktion 
lassen sich ahnliche B eispiele mit Leichtigkeit beibringen. 
A is eine besonders pragnante soli h ier dem nachst eine 
U ebcrsicht iiber das A nw achsen der B raunkohlcn-B rikett- 
Fabrikation  gesondert gegeben werden, die anfanglich 
von der A ufstellung jed er neuen B rikettpresse eine 
U ebcrlastung des M arktes fiirchtete, dennoch aber, allcr- 
dings un terstiitz t von giinstigen Tarifmali;nahmen, im standc 
gewesen ist, ihren rapide angewachsenen Absatz noch 
im m er angem essen unterzubringen. Aehnlich w ie die 
B raunkohlenbrikett-Fabrikation  keincswegs dic yon ihr 
befiirehtete E inbufse durch die S teinkohle erfahren hat, 
im  G cgentcil durch die H erstellung von Industrieb rikc tts 
au f  das der S teinkohle anschcincnd yorbehaltene G cbiet
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der gewcrbliclicn Feucrungen  iibergetrcten ist, so ist 
auch das Ś tcinkohlen-Ł euchtgaś keinesw egs von dem  
jiingeren Zw cige der elelctrischen B eleuclitung irgendw ic 
zuriickgedriingt worden. V iclm ehr h a t das Lcuchtgas 
ais eine iiberaus billige K raftąuelle  fur den K leinm otorcn- 
betrieb auch bei elektrischen A nlagen w eite A nw endung 
gefiinden und ha t sich daneben durch besondere F ort- 
schritte scińen Boden von neucm  befestigt. W ie auch 
der vorstchende A rtikel ausfiihrt, ist ein dem A uerlicht 
nur annahernd vergleichbarer F o rtsch ritt au f dem G ebiet 
des elektrischen Beleuchtungsw escns in dem der Be- 
schreibung unterworfenen Z eitraum  nicht geschehen. 
A ber auch wenn dies der F a li w are, so w iirde an 
ein Y erseliw inden des Gases aus unseren E inrichtungen 
fiir absehbarc Z eit n icht zu denken sein.

Jedem  der Leser wird sich aus diesen Vc‘rgleichcn 
der G edanke aufdrangen miissen, dafs in den w irt- 
schaftlichen Entw ickelungen niem als m it einer 1'est- 
begrenzten N achfrage zu rcchnen sei, in die sich auch 
beim A uftre tcn 'von  neueren E inrichtungen dic G esam theit 
derselben zu teilcu hatte. Je d e r  F ortschritt au f diesem 
G ebiet ha t notw endig eine V erbilligung der E rzeugung 
und eine E rw eiterung des K onsum s im Gefolgc, eine 
Beobachtung, die leidcr vielfach ubersehen wird und 
auch in unserem  Bezirk m ancher dringend gebotenen 
V erbesscrung fast uniiberw indliche ITindernissc bereitet 
hat. U eberaus treffend und kurz h a t ein Redner auf 
dem 2. internationalen  B innenschiffahrts-K ongresse in 
W ien  im Ja h re  1886 die F rage dahin priizisiert, dafs 
w irtsehaftliche F ortschritte au f dem selben Gebiete kcines- 
wegs den iilteren E inrichtungen abtriiglich sein miifsten, 
sehrhaufig seien diesclben ausschliefslich: „entreprises dc 
concours, pas de concurrcnce". K. E.

Technik.
A n w e n d u n g  d e r  E le k t r i z i t a t  im  B e rg b a u . In 

Ungarn gelangen gegenwiirtig naclistehend erwiihnte 
elektrische Kraftiibertragungsanlagen Tur dic Zwecke des 
Bergweiksbetriebes durcli die Firma B. Egger & Co., Wien- 
Budapest, zur AusfUlirung. Auf dem Kttbeckschaclitc in 
Anina, der k. k. priv. osterreichisoh-ungarischen. Staatseisen- 
bahngesellschaft gehorig, wird eine elektriscli betriebene 
Wasserhaltungsanlagegebaut, Helciu: aus 2 Dreicylinderpuinpeii 
bestehl, die je  800  1 per Minutę auf 240  m Forderhohe 
lieben und von 2 Elektromotoren von je  60 Pferdekr. bei 
550 Umdrehungen per Minutę betrieben werden. Es diirften 
diese Pumpen mit zu den griifsteii elektriscli betriebenen 
Griibenpumpeii, welche gegenwiirtig cxistieren, zu reclinen sein.

Auf den Werken der oberungarisehen Berg- und Iliitten- 
werks-Aktien -Gesellschaft zu Szomolnokhuta wird eine 
elektriscli betriebene Zwillingspumpe aufgesteilt, welclie 
700 1 per Minutę auf 100 m Forderhohe lieben wird. 
Besonders interessant gestaltct sich diese Anlage dadurch, 
dafs die zu hebenden Wasser stark siiurehaltig sind und 
infolgedesseu die gesamte Pumpe sowie die Saugleitung 
aus einer eigentiimlichen Metalllegierung hergestellt wird. 
Die Druckleitung besteht aus innen mit Asplialtrohren 
yerkleidetcn Gnfseiscnrohren.

A ufser d e r W asserh a ltu n g  kom m t a u f  d iesem  W erk e  
a u ch  e ine  e lek trisc li be trieb en e  K lassie ru n g , sow ie  e ine  
um fangre ic lie  B eleuclitung  z u r  E in r ic h tu n g . D ie  P rim iir-  
sta tio n  beste lu  aus e in e r lio rizo n ta lcn  H oc lid ru ck tu rb in e  
fiir 126 1 W asser p e r  Sekunde bei 65 m  Gefiille, w elche  
650 U m drehungen  p e r M inutę  m ach t u n d  m it e in e r 
D ynam o von 50 K ilo w att d ire k t g e k u p p e lt ist.

L e c h l e r s c h o  D i c h t u n g s r i n g o .  D ie B e rich te  de r 
T ag esp rcsse  iib e r d ie  jU ngsten G erich tsv erlian d lu n g cn  
w eg en  d e r K a tas tro p h e  au f S. M. S. B ran d en b u rg  konnten  
den E in d ru c k  c rw ecken , a is ob den  b e k an n ten  D ich tungs- 
rin g en  d e r F irm a  P a u l L e c li lc r , S tu t tg a r t , w e lch e  ais 
F lan sc h en d ich tu n g  b e i d e r K a isc rlich en  M arinę  Y e rw e n d u n g  
finden, e in e  M itscln ild  an dem  b ek lag en sw erten  U ngliiek  
beigem essen w erd en  so llte . Dafs dem  n ich t so ist, bew cist 
e in  an  d ie  F irm a  g erich te tes  Schreiben  d e r S ach v erstan d ig cn - 
K o m m issio n , u n te rz e ic h n e t voin G eheim en R egierungsra t 
P ro fesso r A. R ied le r  in  B erlin , w elches fo lgenden W o rtlau l 
h a t:  „ A u f  Ih r  gefiilliges S ch re ib en  vom  26. J u n i  d . J .
e rw id ere  ich  ergebenst, dafs d u rch  d ie  S achverstiind igen- 
K om m ission nachgew iesen  w urde, dafs d u rc h  d ie  V crw endung  
eines n ich t passenden  (z u  k le in e n )  L ech le r-R in g cs  eine 
U eb erlastu n g  d e r fiir d ie  V e rw en d u n g  so lch er R inge nielit 
k o n stru ie rten  F lan sch en  h e rvorgeru fen  w u rd e  u n d  dafs bei 
V e rw en d u n g  e ines g enau  passen d en  llin g es  d iese  U eber
la s tu n g  n ich t sta ttg e fu n d en  haben  w iird e .“

H i n f i i l l i g k e i t  v o n  C e m e n t v e r p u t z .  L iingst bekannt 
ist d iese lb e  g egen iiber dera Seew asser und  D r. W . M i c h a e l i s  
w eist n eu erd in g s  in e in e r A b h a n d lu n g  iib e r „ d a s  V erhalten  
d e r  h y d ra u lisc lie n  B in d em itte l zum  M eerw asse r"  d a rau f lun, 
dafs d e r  P o rtlan d c em e n t vom  p h y s ik a lisc h e n  S tandpunkte 
aus den R om ancen icn ten  und  den  h y d rau lisc lien  K alken sehr 
iiberlegen  se i, w eil er d u rch  d ie  S in teru n g  bei W eifsglut 
in  b ohem  M afse v e rd ic h te t w u rd e ; dagegen  seien  d ie  P ort- 
lan d cem cn te  in  c liem ischer H in sich t m in d e rw ertig , w eil sie 
e ine  b e d eu ten d e  M enge von n ach  S iittigung  strebendem  Kalk 
b e i d e r h y d rau lisc lien  E rlia rtu n g  e n th a lte n ; d iese r entzielie 
den  S u lla ten  des M eerw assers d ie  Schw efelsilure. Zuniiclist 
w e rd e  d e r  fre ie  K a lk  ge lost, sp iiter d e r in  V e rb in d u n g  mit 
E isen o x y d  befln d lich e , dan n  d e r  m it T h o n erd e  verbundene, 
w a h re n d  das K a lk s ilik a t seh r w id e rs tan d sfah ig  ist. Deshalb 
em p lieh lt M ich ae lis , dem  C em ent K ieselsiiure und z w ar 
v e r b i  n d u  n g s  f i i h i g e  K ieselsiiu re  in  F o rm  von Trafs, also 
w o h l k c in c n  Q u arzsand , zu zu setzen . D urch  Z usatz von 
125 pC t. T rafs (b e i se h r k a lk re ie h e n  C em enteń  noch inelir) 
so li d e r  freie  K a lk  gesiittig t w e rd en  u n d  sei de r daraus 
h e rg este llte  M orte l gegen  d ie  E infliisse  des M eerw assers ge- 
s ich ert. Dem S iifsw asser g eg en u b e r se i d ie  Gefiihrdung 
g e r in g e r; d a  w erd e  n u r  d e r  freie  K a lk  en tw ed e r unm ittelbar 
o d e r ais C arb o n at g e lo s t u n d  j e  m elir K a lk  vom Wasser 
a u sg e lau g t w e rd e , desto  se h w e re r lo s lic h  sei der zuriick- 
b le ib e n d c , an  K ieselsiiu re  o d e r an T h o n erd e  gebundene 
K a lk ; z w ar k o n n e  d e r  M orte l p o ro se r w erd en , doch finde 
n ie e in e  v o lls tan d ig e  L o su n g  d esse lben  s ta tt ;  d ie Zugabc 
von an  v e rb in d u n g s fah ig e r K iese liiu re  reiciien  M aterialien 
zum  C em ent sci tro tzd e in  a u ch  bei Siifsw asserbaulen zu 
em p feh len . D afs ab er a u ch  im  Siifsw asser de r Cement sehr 
sc h n e ll  h in fa ll ig  w erd en  k a n n , b e leg t e ine  M itteilung von
A. S t u t z e r  ( in  Z e itsc h r. f. angew . C hem ie, H eft 11), der 
aucli d ie  N o tizen  iib e r d ie  D arleg u n g en  von M ichaelis ent- 
nonim eii s in d . B eim  S iifsw asser kom m t eben der Geli.ilt 
o d e r R e ich tu in  an  K o h len sau re  in B e trach t.

S t u t z e r  h a tte  G e leg en h eit, d ie  z e rs to re n d en  W irkungcn
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zu beobachten, welche kohlensaurchaltige Qucllwasser in 
den Sammclbeckcn der Wasserleitungcn zweicr rlieinisclien 
Stiidte innerlialb 9 bezw. 8 Jahren auf mit Portlandcement 
liergestellten Beton und auf CcmentverpuU ausgeiibt hatten. 
In dcm ersten Falle zeigten dic Wandę des Wasserbcliiilters 
eine Venvandlung des Ccmentverpulzes in oinen brilunliclien 
Sclilamm, welclier mit zunchmendcr Tiefe des Behiiltcrs von 
weicherer Beschaffenheit war; auf der Solile aber waren die 
groben Kiesstiicke tcilweisc blofsgelcgt und der Ccmcnt- 
vcrputz ganz verschwunden. Das Wasser war dabei sehr 
rein und hinterliefs beiin Verdunsten nur 0 ,205 gr, haupt- 
siichlich aus Calciumcarbonat bestehenden IlUckstand-auf 
das Liter. Teile von unverandertem, gutem Cementverputze 
oberlialb des Wasscrspiegels hatten „norm ule" Beschaffenheit, 
reagierten im Pulver alkalisch und entliielten Kalk und 
Eisenoxyd im Yerliiiltnis 10 : 1. Der aus dem Cement 
enlstandene, die Wiinde bekleidendc Sclilamm enthielt ge- 
trocknet 8 pCt. CaO, 10 pCt. Fe20 3 und 25 pCt. A12 0 3 
und rcagierte neutral. Woraus die iibrigen 57 pCt. des 

\Schlamms bestanden, ob aus Kieselsiiure, giebt jcdocli 
Stutzer nicht an. In dem anderen Falle war (nacli 8 Jahren) 
die Zersctzung anschcinend noch nicht so weit vorgeschritten, 
von dcm auch hier sehr rcinen und nur wenig Abdampf- 
ruckstand, welclier ebenfalls wesentlich aus Calciumcarbonat 
bestand, hinterlassenden Wasser war jedoch aucli schon ein 
erlieblicher Teil des Kalkes aus dem Cementverputze gclost; 
geleert konnte der Behiilter nicht werden; von dem oberen 
Teile der von Wasser benetzten Seitenwiinde dcsselben 
wurde halbweicher Sclilamm entnomme.n, der 14 pCt. Kalk 
und 9 pCt. 15iscnoxyd (was sonst noch?) enthielt.

N acli den  h ic r  in  so ku rzeń  Z eilraum cn  u n d  au f h a u p t-  
s iichlich  doch aus C alc ium silikatcn  b estehenden  C em ent au s- 
geiib ten  W irk u n g en  w ird  m an erm essen k o n n en , w elclie  
Blassen von C alc ium carbonat k o h len sau reh a ltig e s  W asser im  
L aufe d e r geo log ischen  P e rio d en  aus porosen  K alkste inen  
und  D olom iten , z. B. des Z cch stc in s, zu  entfU hren v c r- 
m oclite. O. L.

M a g n e t i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  z u  B o c h u m .  D ie  
w estlic lie  A b w cich u n g  d e r  M agnctnadel vom  ortlic lien  
M erid ian  b e tru g :

4 um 8 Uhr um 1 Uhr um 8  Uhr um 1 Uhloub Torm. nachm. Torm. nachm.
Monat Tag a - 1 * Tag £

1 *
3

J u l i 1. 13 2,3 13 10,2 17. 13 1,2 13 9,7
2. 13 2,0 13 8,6 18. 13 0,5 13 10,0
3. 13 1,7 13 10,6 19. 13 2,2 13 10,3
4. 13 7,5 13 13,2 20. 13 2,0 13 11,6
5. 12 58,9 13 10,6 21. 13 2,2 13 11,0
6. 12 59,7 13 10,8 22. 13 2,7 13 11,7
7. 13 1,0 13 8.4 23. 13 3,5 13 11,0
8. 13 3,5 13 10,2 24. 13 0,0 13 11,8
9. 13 3,0 13 11,6 25. 13 1,0 13 15,0

10. 13 2,5 13 12,2 26. 13 1,2 13 9,5
11. 12 57,8 13 13,0 27. 13 1,4 13 12,2
12. 13 4,4 13 12,7 28. 13 2.1 13 11,3
13. 13 0,4 13 10,6 29. 13 1,6 13 11,2
14. 13 1,7 13 10,4 30. 13 1,3 13 10,3
15. 13 1,3 13 11.0 31. 12 59,9 13 9,9
16. 12 59,6 13 11,7

Mittel 13 1,62 13 |11,04

Mittel 13 e  6 ,3 3 - i =  liora 0.
14,0
16

Yollcswirtseliaft und Stątistik.
A u s -  u n d  E i n f u h r  v o n  S t e i n k o h l e ,  B r a u n k o h l e  u n d  ^ K o k s  i m  d e u t s c h e n  Z o llg e b ie fc .

E  i n  f  u  h  r.

1 Halbjahr 1896. Ganzes Jahr 1895.
V o n : Steinkohlen

t
Braunkolilen

t
Koks

t
Steinkohlen

t
Braunkolilen

t
Koks

t
Steinkohlen

t
Braunkolilen

t
Koks

t

Frelhafeii Hamburg ,
B e lg ie n .............................
Frankreich........................
Grofśbritannicn

220 2S2,9 
U  152,6 

1 866 826,2

—
15 384,6 

133552,0

15 465.7

229 521,5 
13 667,5 

1 481 584,2
—

U  680,1 
191 778,0

6 359,5

507 943,4 
32 027,7 

3 972 663,6 
43 915,2 

554 420,6 
2 573,7

—

21 630,1 
385 360,4

32 801,2
Nicderlande .
Oesterreich-Ungarn . . 
Britisch Australien

28 454,4 
251 999,5 3 698 717,1 13 164,1 

-

20 083,0 
293 366,4 

641,5
3 349 290,3 7 556,0 7 181 048,7 18 232,4

Aus allen Landem inges. 2 382 251,3 3 698717,7 188818,0
A

2 040 769,1 

u s 1’ u  li r.
3 349 291,3 218 145,9 5 117 356,1 7 181 050,2 461778,5

Nach:
I. Halbjahr 1896. I. Halbjahr 1895. Ganzes Jahr 1895.

Steinkohlen iBraunkohlen! Koks 
t 1 t | t

Steinkohlen
t

Braunkolilen

t
Koks

t
Steinkohlen

t
Braunkohlen

t
Koks

t

Belgien . . . .  
Daneniark . 
Frankreich . 
Grofsbritaiinieii 
Italien
Niedcrlande. 
Ocstcrreich- Ungarn 
Itufsland . . . .  
Sctiweden 
Schweiz .
Chile .
Norwegen
Britisch Australien 
Spanien .
Meiiko
Aus allen Landem lnsges.

75 581,6 
436 141,4 

7 092,1 
310 532,6 

12 312,1 
7 732,3

1 607 177,3
2 356 948,6: 

121 946,4!
7 870,6! 

404 406,4 
2 268,5 !

6 628.S

5 363220,61 6 837,9

3 812,4 
111621,1 

5 307.6 
406 928,0

10824.0 
59 976,9

264 622,8 
91136.6 

9 005,6 
33 612,1

5 177.5
13452.0

62 358,7 
350 314,7 

3 991,8 
285 333,6 

11 994,2 
16 412,1 

1472 570.1 
1915 661,8 

85 582.0 
6 649jO 

341 877,3

1 040 922,8| 4 560 224,1

7 477,7 
190 509,4

5 153,5 
460 205,5

10 155,0 
52 653,4 

i 622,9: 270 766,4 
-  i 67 654,6

6 928,'
i 31475,4

4 974,5 
7 461,0 

870,0 
1135,0

117 702,0 
782 722,6 

10 898,1 
577 418,9 

24 275.3 
21 532’0

3 457 .397, 1
4 380 395,7 : 

199 134,5'
16 090,2! 

749 843,1:

18135,9

9 067,3 1 125 289,9|10 360 837,8| 18 813,9

7 873,0 
346 197,6 

12 256,1 
907 926,1

21 739,5 
122 217,4 
555 990,8 
143 658,3 
20855 ,9  
72 202,3

.9 479,5 
43 637,5

3 667.5
4 172,5

2 293 327,6



Nr. 32. -  6 2 4  -

W e s t f i i l i s c h o  S t e i n k o h l o n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s  i n  
H a m b u r g ,  A l t o n a ,  H a r b u r g  o tc .  M itg e te ilt d u rch  
A nton  G iintlicr- in H am burg . D ic  M engen w estfa lisch er 
S te inkoh len , Koks und  B riketts , w e lch e  w a h ren d  des 
M onats J u l i  1896 (1 8 9 5 ) im h ies ig en  Y erb rau c lisg eb ie t 
la u t am tlic lic r B ekan n tn iac liu n g  e in tra fen , s in d  fo lg en d e :

Tonnen h 1000 kg
1896 

83 4373/ ł  
32 5S7.5 

6 870,5 
4 510

127 405%

12 512,5 
7 692,5

1895
73 695,5 
21277

In Ilam burg  P l a t z ...........................................
Durcligangsversand nacli Altona-Kieler Balm 

„ „ Lubeck-llamb. „
„ „ Berlin-Hamb. „

Insgesamt
Durcligangsvcrsand auf der Oberelbe nach

B e r l in ...................................................................
Z u r Ausfultr w urden yerladen .

Dio Goldproduktion im  W itw atersrand-D istrikt 
(Transvaal) hat nacli dem Econoinist im Monat J u n i  
193 640 Unzen (1 ouncc !== 31,1 gr) betragen und somit

8 552,1 
3 1 1 5  

116 640

4 812,5 
3 221,5

gegen den Monat Mai ds. Js. um 1368 uud gegen den 
entsprechendcn Monat des Vorjahres um 7301 Unzen ab- 
genommen. Die monatlichc Produktion betrug von Ende 
1891 an in Unzen:

1896 1895 1894 1893 1892

Januar . . •148 178 177 463 149 814 108 374 84 560
Februar. . 167 018 169295 151 870 93 252 86 649
Marz . . . 173 952 184 945 165 372 111474 93 245
April . . . 176 707 186 323 168 745 112 053 95 562
Mat . . . . 195 008 194 580 169 773 116 911 99 436
Juni. . . . 193 640 200 941 168 162 122 907 103 252
Juli . . . . 199 453 167 953 126 169 101279
August . . 203 573 174 977 136 069 102 322
September 194 764 176 707 129 585 107 852
Oktober. . 192 652 173 378 136 682 112 167
November. 195 218 175 304 138 640 106 795
Dezember. 178428 182 104 146 357 117 748

Summa 1 054 503 2 277 635 2 024 159 1 478 473 1 210 867

TerhehrsTresen.
Botriebsergebnisse der deutschen  Eisenbahnen. 

a) Preufsische Staatsbalinen:

B etriebs-

Lange

km

E i n n a h m e n .

Aus Personen- 
und G epackyerkehr

A us dem  
G flterverkehr Aus sonstigen 

Q uellen

G esam t-E innahm o

uberhaupt

JL.

auf 
1 km  
JL.

uberhaup t

JL.

au f 
1 km
JL.

uberhaup t

JL.

auf 1 km 

JL.

gegen Ju n i 189o j weniger . . . . .
Vom  1. A pril b is E nde Ju n i 1896 . . 
Gegen das en tspr. Q uartal 1895 melir .

27 443 
553

26 600 000

2 574 000 
78 435 000

3 791 000

992

119
2932

90

54 648 000 
5 213 000

163 865 000 
11 093 000

1999
153

6009
304

4 961 000 
374 500

15 517 000 
1 547 800

86 209 000 
3 013 500

257 817 000 
16 431 000

3143
47

438

b) Siimtliche deutschen Staats- und Privatbalinen, einschliefslich der preufsischen, mit Ausnahme der baycrischen Bahnen.

E  i n  n a  h m e n.

Betriebs- Aus Personen- 
un’d Gepackverkehr

Aus dem 
Giiterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-Einnahme

Lange
uberhaupt auf 

1 km
uberhaupt auf 

1 km
Quellen uberhaupt auf 1 km

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

Juni 1896 ....................................................

gegen Juni 1895 1 mcl‘.r .............................( w en ig er .......................
Vom 1. April bis Ende Juni 1896 (bei

den Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

39 896 
885

36 380 035 

3 986 218 

88373 534

930

1 OFS

71 990 617 
7 023 349

1810
140

6 751 817 
504 843

115 122 469 
3 541 974

2886
24

— 2723 182803  379 5538 17 337 892 288 514 805 8715

m e h r ...............................................................
Yom 1. Ja n u a r b is Endo Ju n i 1896 (bei 

B ahnen m it B etriebsjahr vom 1. Ja n u a r)  *) 
Gegen das I. H albjahr 1895 m ehr . .

— 4138 909 72 12 000 143 253 1 699 570 17 838 622 363

— 31 803 768 
1 734 470

4846
135

65 347 845 
6 125 611

9SU
664

6 430 278 
316 685

103 581891  
S 176 766

15 528 
802

*) Zu d iesen  gehóren u. a. die sacbsischen und badischen S taa tse isenbahnen , d ie  M ain-N eckarbahn , d ie Dortm und-Gronau 
E nscheder und dio E essisc lie  Ludw igseisenbahn.

Kohlen- und  K oks-Versand. Von den Zechen und 
Kokereien des lluhrbezirks sind vom 1. bis 16. Juli 1896 
in 13 Arbeitstagen 15S 936 und auf den Arbeitstag durch- 
schnittlich 12 227 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen und 
Koks beladen und auf der Eisenbahn versandt worden, 
gegen 146 326 und auf den x\rbeitstag 11 256 Doppelwagen 
in demselben Zeitraum des Vorjahrs bei gleichen Arbeits
tagen. Es wurden demnach vom 1. bis 16. Ju li des laufenden 
Jahres auf den Arbeitstag 971, und iin ganzen 12 610

Doppelwagen oder 8 ,6  pCt. mehr gefordert und zui Vcr 
sendung gebracht ais im gleichen Zeitraum des Yorjahres. 
Der Versand an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn 'om 
1. bis 16. Ju li des laufenden Jahres stellt sich

im S a a r b c z i r k .  . auf 23 SOI gegen 2 1 1 4 0  D.-W.

in O b e r s c h l e s i e n  „ 59 645 „ 52 339 »

in den drei Bezirken 
zusam m en................   242  382 „ 219 8 5 »
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u ud war dem naeh:
im S a a rb e z irk ......................................  2 661 Doppelwagen
in O b e rsc h le s ie n .......................................................  7 306 „
in den drei Bezirken zusammen . 22  577 „
oder 10,3 pCt. hoher ais in derselben Zeit des Yorjahres.

W a g e n g e s te l lu n g  im  E ,iiłirk o lile n re v ie r  t'hr dic 
Zeit vora 1. bis 15. Ju li 1896 nach Wagen zu 1 0 1.

Datum

Monat Tag

Gs sind 

yerlangt | gestellt

Die Zufuhr nach 
Rheinhafen betru

den
cr •O •

im Essen er 
nnd

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach Wagen 

7.U 10 t

Juli 1. 10 230 11011 Essen Ruhrort 20 584
» 2. 10 739 11643 71 Duisburg 9128
}) 3. 11 119 12 035 n Hochfeld 3 730
a 4. 11 214 12 152
n 5. 775 842 Elberfeld Ruhrort 107
n 6. 11 137 12 125 w Duisburg 269
n 7. 11 473 12 269 V Hochfeld —
}) 8. 11 402 12 437 Zusammen: 33 818
» 9 11 560 12 397
n 10. 11478 12 250
» U . 11521 12 507
n 12. 713 765
n 13. 11361 1 2 1 8 6
n 14. 11289 12 058
» 15. 11 297 -12 259

Zusammen: 147 308 158 936
Durchschnittl : 11331 12 226
Yerhaltniszahl: 11 764

H a f e n k r a h n a n la g e  in  K o ln . Die Entsclieidung 
wegen der Betricbseinrichtung des neuen Ilafens ist gefallen. 
Das stiidtisohe Elektrizililtswerk giebt den Strotn zuin 
Betriebe von vorliiufig 4 einpliasigen Wcchselstrommotoren 
von je  70 P.S. Dieselben speisen Punipen von hydrau- 
lischen Akkumulatoren und von diesen aus werden siiint- 
liche Krahne und Hebelvorriclmingen etc. rcrsorgt. Die 
auf der Hafenhalbinsel in nicht zu weitem Umkreise an- 
geordneten Hafcnbetriebs-Yorrichtungen ermogliclien bei 
derartiger Anlage die Erzielung grofster Vollkommenheit in 
jeder Beziehung, wie sie nacli sorgsamen Priifungen ahnlicher 
Anlagen seitens stiidtischer Kommissionen und cingelienden 
Studien des Ilerrn Ilegierungsbaumcisters Grosse ergeben 
hat. Bei der gewahlteń Ausfuhrung wird eine besondere 
Darapfanlage fiir den Hafen gespart und da die Hafen- 
arbeiten meist am Tage Erledigung finden, eine giinstige 
Verwendung fiir die Maschinen des Elektrizitiitswcrkes am 
Tage gewonnen. Wahrend des geringen nachtlichen Betriebes 
brauclit nicht eine besondere Darapfanlage unterhalten zu 
"erden, sondern auch dafiir steht in sehr vollkommencr 
Weise das Elektrizitiitswerk zur Yerfiigung. Die 4 Wechsel- 
stroniraotoren von je  70  P.S. und mehrere kleinere fur die 
/ubringerpuinpen werden von der Maschineofabrik Emil 
Heinrich Geist, Koln, geliefert, diePuinpen und Akkumulatoren 
von der Maschinenfabrik R. Dinglinger, Magdeburg, die 
Portalkrahne von der Firma lloppe, Berlin, und die hydrau- 
lischen Leitungen, die Aufziige und Kellerkrah.ne von der 
Firma Haniel und Lueg, Dusseldorf. (Elektr. Zeitschr.)

Amtlicho Tarifveranderungon. R h e i n i s c h *  
^ e s t f a l i s c h - S B d w e s t d e u t s c h e r  V e r  b a n d. Am
• August d. J . treten in Kraft: ein neues Tarifheft „Teil 11“ 

ur dic vom 1, August d. J .  ab erscheinenden neuen Hefte 
aes Giitertarifs, sowie neue Hefte fur den Verkehr der 
t safs lothringiselien Stationen und der Stationen der lusetn- 
bmgischen Wilhelmsbahn (Abteilung B ), namlich Heft 1

mit Stationen des Eisenbahn-Direktionsbezirks Frankfurt a. M., 
der Cronberger und Kerkerbachbahn, Heft 2 desgleichen 
mit Bezirk Koln, Hclt 3 desgleichen mit Bezirk Elberfeld, 
Heft 4 desgleichen mit Bezirk Essen, Heft 5 desgleichen 
mit Bezirk Munster, lleft 6 mit Stationen der Crefelder, 
Dortmund - Gronau - Enscheder, Eisern-Siegener, Warsfein- 
Lippstadter Eisenbahn, sowie den auf deutscliem Gebiet 
gelegenen Stationen der Niederliindischcn Staats- und Noid- 
brabant-DeutscIien Bahn.

Durch die neuen Tarife werden zum Teil geringe Er- 
miifsigungen, zum Teil Erhohungen herbeigefUhrt nnd zwar 
die Erhohungen infolge vęranderter Entfernungen, infolge 
Wegfalls der bislierigen Ausnahmelarife fiir Heriiige ab 
Emden, fiir Petroleum und Naphtlia ab Hemelingen, fiir 
Blei in Blockcn ab Stationen des Frankfurter Bezirks nach 
einer Reihe vor Basel gelegenen elsiissischeu Stationen, 
infolge Besclirankung des Ausuahinetarifs fiir Eisen der 
Spezialtarife I und II in der Riclitung von  Elsafs-Lothringeii 
auf einige Stationen der Reichsbahn und einer anderen 
Frachtbereclinung in diesem Ausnahmetarif fiir Alt-MUnsterol 
Grenze und einige vorgelegene Stationen, infolge Aufiiebung 
der Siitze dieses Ausnahmetarifs zwischen Alt-MUnsterol 
Station und Grenze und Bingerbriick, sowio infolge Weg
falls der Kurzungen fiir Bingerbriick transit Wasserweg im 
Kalitarif und Diingekalktarif.

Aufgehoben werden durch die neuen Tarifhefte die be 
sonderen Bestimmungen und Frachtsatze fiir den Giiter- 
verkehr zwischen den Stationen der obengenarinten nordlichen 
Bahnen und den Stationen der Reichseisenbahnen (ausg. 
Basel), sowie der Lusemburgischen Wilhelmsbahn des 
Rheinisch-Wcstfiiliscli-Siidwestdeutschen Verbandes (Teil II 
vom 1. Januar 1893, Hefte B. I vom 1. April 1893, B. II 
vom 1. November 1 8 8 9 , li. III vom 1. Oktober 1893,
B, IV vom 1. Novembcr 1889, Heft II des Ausnahmetarifs 
fiir Steinkohlen vom 1. Februar 1893), des Westdeutschen 
Verbandes (Heft I voin 1. September 1S90), des Nassau- 
Elsafs-Lothringischen Yerkehrs (Tarif vom 1. April 1889), 
des Mitteldcutschen Verbandes (Tarifheft 2 b. vom 1. Jan. 
1893) und des Reichsbahn-Staatsbalinverkehrs (Tarif vom
1. Oktober 1890).

Die Frachterhohungen gelten erst vom 15. Septem ber'
d. J .  ab.

Die in den Tarif aufgcnommencn zusatzlichen Be
stimmungen zur Verkehrs-Ordnung sind gemiifs den Vor- 
schriften unter I ( 2)  genehmigt worden.

Die neuen Tarifhefte konnen durch die Verbandsstationen 
kauflicli bezogen werden: Teil Itf.  0 ,20  J L . ,  Heft B. I : 
1 ,70  J L ,  2 : 0,90  J L ,  3 : 1,00 J L ,  4 : 0,70 J L ,  5 :
0 ,65  J L . ,  6 : 0,45  J L .  Koln, 24. Ju li 1896. Namens 
der beteiligten Verwaltungen: Kgl. Eisenbahn-Direktion.

B e r l i n  -  S t e t t i n  -  O b e r s c h l e s i s o h e r  K o h l e n -  
v e r k e h r .  Unter Bezugnalimc auf die Bekanntmachung vom 
14. Mai d. J .  wird zur olTentlicheń Kenntnis gebraeht, dafs die 
vom 1. Ju li d. J .  ab beziiglich der Anwendung der Massen- 
frachtatze eintretende Besclirankung bei Neu-Strelitz sich nicht 
auf diejenigen Sendungen bezieht, welche nach den in der 
Riclitung nach Mirów gelegenen Stationen der Mecklen- 
burgischen Friedrich W ilhelm-Eisenbahn weiterbefordert 
werden. Auch dehnt sich die Beschriinkung nicht auf 
Kleinbahnen aus. Die Weiterbeforderung mittclst ietzterer 
wird vielmehr im Sinne der Bekanntmachung der Be- 
fiirderung raittelst Landfuhrwerks gleich geachtet. Kattowitz, 
20 . Juni 1896. Kgl. Eisenbahndirektion.
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R h e i n  is c h -W e s tf i i l is c l i -N ie d e r l i i  n d i s c h e r G u t e r -  
v e r k e h r .  Zu Heft 1— 4 der Abtcilung B (Veikchr mit 
Stationen des Direktionsbezirks Essen) des Giitertarifs vom
1. April 1895 tritt am 1. August d. J. je  ein Naehtrag (I) 
in Kraft, entlialtcnd Frachtsatze fiir Station Lichtenvoorde 
derholliindischen Eisenbahn, ferner Frachtsatze des Ausnahine- 
tarifs 13 (fiir Eisenerze) fur Station Dinslaken des Direktions
bezirks Essen, sowie Eiziinzungen und Berichtigungen des 
Haupttarifs. Sowcit durch dic letzteren Frachterhohungen 
eintreten, bleiben dic bestehenden Siitze noch bis einschlicfslich 
den 15. September d. J .  in Geltung. Preis der Nachtrage 
je  0 ,10  JL. Essen, den 21. Ju li 1896. Konigliche 
Eisenbahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen.

Zum Heft 3a des Bclgiscli-Sudwestdeutschen Tarifs 
vom 1. Januar 1895 (Verkelir der belgischen Seeliafen 
mit diesseitigen Stationen) tritt am 1. August ein Nach- 
trag III in Geltung. Di rselbe erlialt neben einigen bereits im 
Verfiigungswcge durchgeliilirten Aenderungen einen neuen 
Ausnalirnetarif Nr. l a  fiir nicht eisenlialtiges Manganerz, 
Ermiifsigung der Siitze des Ausnahmctarifs Nr. 12 fiir Eisen- 
erz fur die Stationen Deutsch-Otli uno Oettingeu-Rumelingen 
und teilweise ermiifsigte Siitze des allgemeinen Klassentarifs 
fiir Deutsch-Otli. (Naclitrag kosten rei.) Strafsburg, den
30. Ju li 1896. Kaiserliche Gencral-Direktion der Eisen
bahnen in Elsafs-Lothringen.

Vcreine und. yersammlungen.
W ir werden ersucht, folgende Berichtigung aufzunehmen: 

„In Nuinmer 11 des Gliiekauf wurde unter „Vereine 
und Versainmlungen" mit Nr. 4 der Tagesordnung der 
Vors(andssitzung des Vereins fiir die bergbatilichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, vom 5. Marz 
1896, dem Verein zur Keniitnis gebracht, dafs die Zeche 
„GlUckauf-Tiefbau" zur Schadloshaltung eines Arbeiters 
verurteilt worden ist, den die Zeche auf Anweisung 
des koniglichen Revicrbeamten entlassen habe.

Diese Mitteilung enthielt insofern einen Irrtum, ais 
der Arbeiter nicht auf Anweisung des koniglichen 
Revierbcamtcn, sondern von dem Betriebsfiilirer der Zeche 
nach dessen freier Entschliefsung entlassen worden ist." 

Der Angelegeuheit liegt folgender Vorfall zu grunde:
Ein Hauer der fraglichen Zeche hatte sich wiederholt 

geweigert, dera rcvidierendcn Steiger seine Schiefskiste zu 
offnen. Der Betriebsfiilirer inachte hiervon dem Herrn 
Revicrbeamten mit dera Bemerken Anzeige, dafs er bis zu 
seiner Antwort den Arbeiter nicht werde anfahren lassen, 
auch sprach seine Ansicht dahin aus, dafs der Arbeiter 
wegen Gehorsamsverweigerung sofort entlassen werden miisse. 
Der in Frage kommende Passus aus der darauf erfolgteu 
Antwort des Herrn Rcvierbeamten lautete:

Auf die Anzeige voin 30. dieses Monats teile ich 
Ihncn hierdurch mit, dafs der Hauer H. auf Grund des 
§. 82 ad 1 des allgemeinen preufsisclien Berggesetzes 
yom 24. Ju li 1S65 wegen groben Ungeliorsams sofort 
aus der Arbeit zu entlassen ist.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . G r a f e n b e r g e r  S t a h l -  
w e i k ,  D u s s e l d o r f - G r a f e n b e r g .  19. Aug., naclnn.
3 Uhr, aufserordcntliclie Gencralversammlung im Uescliiifts- 
zimmer der Gesellschaft in Grafenberg.

O b e r r h e  i n is c li e D a m p f s c h i f f a h r t s  - G e s e l l 
s c ha f t .  31. Aug , yormitt. 11 U h r , aufserordentlichc 
General yersammlung im Restauraut „Zum Storchen" in Speier. '

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

K I. 1. Nr. 86 528. R u n d h e r d  m i t  v e r s te l lb a re m  
W ołu. Von Karl Meinicke iu Klausllial. Vom 11. Juni  1895.

Dieser Rundlierd gehort zu den durch die Patentschrift 
Nr. 43 904 bekaunt gewordenen feststelienden Rundherden

mit verstellbarcm Wehr b. Wilhrend nach der Patentschrift 
Nr. 43 904  die Verstellung des Welires uiittelst Iland er- 
folgt, wird dieselbe bei dem neuen Rundherdc selbstthiitig 
durch maschinelle Drehung der Welle c, welch letztere 
auch die ubrigen bewegliclien Teile triigt, bewirkt.

KI. 4. Nr. 86 482. Grubenlam pe. Von Dicdrich 
Brauckmann iu Holzwickede. Vom 11. Nov. 1894.

Der auch mittelst Mutter und Gegenmuttcr einstellbare 
Docht wird von einem zwciarmigen Hebel g vor- und 
zurlickgeschoben, dessen innerer Arm unter Federspannung 
stelit, wahrend scin iiufserer durch einen elastisch gelagerten 
Ring o so regiert wird, dafs beim Scliliefsen der Lampe

die Stellschraube samt Doehtrolirchen herauf-, beim Oeffncn 
dagegen heruntergezogen wird. Mit dem Ilebel g ist ein 
seitlich gelagerter Loschkappenliebel k derart verkuppelt, 
dafs er die Bewegungen desselben mitmacht, infolgedessen 
die Kappe beim Oeffnen und Scliliefsen der Lampe die 
Dochttiille verdeckt bezw. freigiebt.

KI. 4. Nr. 86 873. S ic h e rh e i ts  - G ru b e n la m p e  
m i t  V o r r ic h tu n g  z u m  A u s lo s e h e n  d e r  F la m m e  beim  
O efiiien  d e s  V e rsc h lu s so s . Von Samuel Lapaiowker 
und Lipa Tabak in Wien. Vom 5. Oktobei 1895.

Dic Lampe besitzt eine unterlialb des Oelbehiilters an-

gebrachte, mit dem Ausloscher e fest verbundene Platte f- 
welche derart gedreht werden kann, dafs erst nach dein
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Ausloschen der Lampe durch das Zusammenfallen der 
OelTnungen h und 1 ein Oeffnen der Lampe bewirkt 
werden kann.

K l. 27. Nr. 86 613. C e n tr i f u g a l- V e n ti la to r  m i t  
e in s e i t ig e r  L u f ta n s a u g u n g .  Von Friedrich Pelzer in 
Dortmund. Vom 5. Februar 1895.

Der Centrifugalventilatoi oder die O nlrifugalpum pe init 
einseitiger Ansaugung ist durch d i e . Anordnung der Leit- 
platten b b iiber der Nabe N N und den Befestigungs-

organen derYentilatordugel an der Nabe (Schrauben u. s.w .), 
zwisehen je  zwei Fliigeln des Venlilatorfliigelrades gekenn- 
zeiehnet, in Verbindung mit den Durchbreohungen i i und 
den Schlitzen s s an den nach dem Umfange des Fliigel- 
rades gericlUeten Randem der Leitplatten b b, zweeks Aus- 
gleichung der Spannungen in den Riiumen S und O.

K l. 35. Nr. 86 437. D urch G egengew icht in  
Thatigkeit versetzte K oil-Fangvorrichtung fiir Auf- 
ziige. Von J . G. Scheller & Gieseke in Leipzig. Vom
9. Juni 1895.

Die Vorrichtung wirkt mittelst eines um die Fahrbiihne 
herum iiber Rolłen geflihrten Seiles, welches der Zugwirkung 
eines die Fahrbiihne teilweise ausbalancierenden Gegen- 
wichtes ausgesetzt ist und sowohl ir.it der Keil-Fangvoriichtung 
selbst ais auch mit den Lastseilen in Yerbindung steht.

K l. 78. Nr. 86 569. V orrichtung  
zum  Anprefleon des H iitchens an 
Zundschniire u n d  sum  Entafinden, 
eventl. auch  eum  Abschnelden  
derselben. Von Hermann Hohendald 
in Camen. Vom 1. Miirz 1895.

Die evenll. mit Schneidvorrichtung g 
zum Abschneiden der Ziindsclmur ver- 
sehene Zange gestattet, ein Ziindhutchen 
auf das Schnurende vermiltelst der Yor- 
spriinge f zu pressen. Zum Entziinden 
der Ziindsclmur liifst man den vorher 
durch eine Feder gespannten Bolzen c 
gegen das Ziindhutchen schnellen, indem 
man die um das Stabchen d drehbare 
Sperrvorrich(ung s zur Seite schiebt. 
Die hierbei auftretende Stichflamme 
nimmt ihren Weg durch die Kanale n 
und o in den Backen der Zange und 
"wird liinreichend abgekiihlt, um eine 
Sehlagwetter-Eutziindung auszuscbliefsen.

Marktberichte.
Borse zu  D usseldorf. Amtlicher Preisberichl vom 

6. August 1896. A. K o h l e n  u n d  Koks .  1. G as-und 
Klammkohlen : a. Gaskohle fur Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 JC., b. Generatorkohle 1 0 ,0 0 — 11,00 JC., c Gas- 
flammfordcrkohle 8 ,00  — 9,00  JC. 2 . Fettkohlen: a. F5rder- 
kohle 7 ,5 0 — 8,50  JC., b. melierte beste Kohle 8 ,50  bis
9 ,50  JC., c. Kokskohle 7 ,00  JC. 3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 7 ,0 0 — 8,00  JC., b. melierte Kohle 8 ,00  bis
10.00 JC., c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 18,00 bis
20 .00  JC. 4. Koks: a. Giefsereikoks 1 3 ,5 0 — 14,50 JC.,
b. Hochofenkoks 12,00 JC., c. Nufskoks gebrocheu 14,00 
bis IG,00 JC. 5. Briketts 9 ,0 0 — 12,00 .^2 . B. E r z e :  l.R o li-  
sp a t9 ,8 0 — 10,A0JC., 2. Spateisenstein, gerost.13— i3 ,5 0 J C , 
3. Soniorrostrof.o.b.Rotterdam0,00  — 0,00 JC. 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,00 JC.,
5. Itasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  JC. C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 5 8 — 59 JC.,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfiilische Marken 5 4 — 55 JC .,*) b. Siegerlander Marken
5 5 — 5 6 * ) JC., 3. Stahlcisen 5 5 — 56 JC.,*) 4. Englisches 
Bessemereisen ab Verschiffungshafen 0 ,00  JC., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00  JC.,
6. Deutsches Bessemereisen 0 ,0 0  JC., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 56 ,00  JC., 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 46 ,80  JC., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ituhrort
57 .00  JC., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 51 ,00  JC, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
6 5 .00  JC., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00 ,00  JC.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 57 ,00  JC., 14. Deutsches 
Hiimatit 65 ,00  JC., 15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Rubrort 72 JC. D. S t a b e i s e n :  Gewohnlichcs Stab- 
eisen 125 JC. — E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Bleche
aus Flufseisen 130,00 — 135 ,00  JC. 2. Kesselbleebe aus 
Flufseisen 150 ,00  JC., 3. Kesselbleebe aus Schweifs-
eisen 175 ,00  JC., 4. Feinbleche 145 — JC. F. D r a h t :  
1. Eisenwalzdraht 0 ,00  JL, 2. Stahlwalzdraht 1 0 8 — 112 JL

Die feste Lage auf dem Kohlen- und Eisenmarkt hiilt 
unveriindert an. — Die niichste Borse findet am 20. Aug. 
1896 slatt.

B e lg is c h e r  K o h le n m a r k t .  Bericht vom 4. August. 
Seit den letzteu 4 Woclien ist keine Aenderung auf dem 
hiesigen Kolilenmarkte zu verzeichnen und konnen wir nur 
wiederholen, dafs dic bisherige recht feste Haltung allem 
Anscheine nach noch fiir langerc Zeit anzudauern ver- 
spricht. Die Verladungen in saratlichen Kolilensorten sind 
recht lebhaft und stellte die belgische Staatsbahn allein in 
der ersten Halfte des vergangenen Monats zur Kohlenver- 
ladung ca. 2000  Waggons mehr ais in der gleichen Periode 
des Vorjahres; sicherlich wurden aber noch grofsere Mengen, 
insbesondere an Hausbrandkohlen zur Ablieferung gelangen, 
wenn eine geriiigende Anzahl SchilTe zur Verfugung wiire. 
In der gegenwiirtigen Jahreszeit beginnen niimlich die 
P ariser1 Grofshandler ilire Vorriite fiir den niichsten W inter 
zu erneuern, und beziehen dieselben bekanntlich den 
grofsten Teil ihres Bedarfes von den belgischen Zechen. 
Fiir halbfette Fijrderkohlen werden unverilndert 12,50 bis 
15 Frcs., fiir houille und gailletteries 18— 20 Frcs., fiir 
gaiłIctins 1 9 — 21 Frcs., und fiir tetes de moineaus 20 bis 
22 Frcs. erzielt; ein Steigen dieser Preise ist erst bei E in-

*) Mit Fracht ab Siegen. )
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tritt des Wintera zu erwartcn, da siimtliclie QuantitiUen, 
welche jetzt expediert werden, bereits im Friilijahr abge- 
sclilossen worden sind.

Die fesle Ilaltung des Feinkohlenmarktes priigt sich 
mehr und mehr aus, denn auf der einen Seite gelingt es 
den Zechen kaum, die mit Auftriigen uberhiiufte Ziegelstein- 
industrie zu befriedigen, wahrend man andrerscits einen 
erhohten Absatz an die einer recht giinstigen Campagne 
enlgegensehenden Zuckerfabriken erwartet. Auf die Frage, 
warum unter diesen Umstiinden noch keine entschiedene 
Hausse fiir diese Kohlen eingetreten ist, entgegnet man aus 
Interessentenkrcisen, dafs die Resultate der letzten im Juni 
stattgefundencn Yergebung der belgiselien Staatsbahn keine 
Aufbesseruną ergeben haben und dafs gerade diese Preise, 
welche vom grofsten Abnehmer tew illigt werden, ais Basis 
fiir die Abschliisse dienen, welche von der Privntindustrie 
zu erneuern sind. Nur die halbfetten Feinkohlen sind in 
dieser Hinsicht etwas bevorzugt, denn an denselben herrsclit 
augenblicklich ein empfindlicher Mangel, weil sich die 
Zechen seit ciniger Zeit infolge der liohen Kokspreisc so 
viel ais moglich auf die Forderung der zur Herstellung 
dieses Produktes beniitigten ganz fetten Kohlen verleger>. 
Was endlich dic Feinkohlen fiir die Eisenindustrie betrifft, 

■so erfreuen sich dieselben nalurgemiifs bei der fortlaufend 
sehr giinstigen Konjunklur des Eisenmarktes einer iiufserst 
lebhaften Nachfrage. Bei Beginn dieses Monats wurden 
einige Abschliisse mit nordfranzosischen Hiitten erneuert, 
und selzte man fiir poussiers S Frcs , fiir fines de machines 
10 Frcs. und fiir tont-venant 12 Frcs. durch, also Auf- 
besserungen von 0,50 Frcs. per t.

Die belgische Staatsbahn bestelhe im vcrgangencn 
Monate 3 Loose gailletins fiir Hausbrand, von je 1500 t, 
und zwar der Socićtć des Kessales ein Loos zu 17 Frcs., 
der SocićltS de Bonne lin ein Lnos zu 17,50 Frcs. und der 
Socićtć de Ressaix ein Loos zu 18 Frcs Zwei Loose 
charbons pour fours Ii reehautTer von je  2300 t wurden an 
die Firmen L. Franęois in Quaregnon und A. Leroy in 
Cuesmes zu 11 Frcs. vergeben.

Die Kohleneinfuhr in Belgien ist von 694 151 t im 
1. Seinester des vergangenen Jahres auf 776 171 t in der 
gleichen Periode des laufenden Jahres, also um ca, 80 0 0 0 1 
gestiegen; von Deutschland allein wurden 90 000 t mehr 
eingefOhrt, von den Niederlanden 100 0 0  t und von Frank- 
reieh 5000 t, dagegen ist der englische Import um 25000 t 
gefalleu. Die Ausfuhr wiihrend des gleichen Zeitrauines 
ist von 2 199 732 t auf 1 968 706 t, also um 231 026 t 
zuruckgegangen, welche ausschliefslich auf Frankreich ent- 
falten. In der Ausfuhr nach Deutschland ist ebenfalls ein 
Miuus von ca. 30 000 t zu kohstatieren, jedoch hat der

Esport nach Luxemburg um cin entsprechendes Quantum 
zugenommen. Zu bemerken ist noch, dafs in den ersten 
6 Monaten des laufenden Jahres 24 000  t nach Chile ver- 
laden worden sind.

Auf dem Koksmarkle ist ebenfalls das Andauern der 
aufserordentlichen Festigkeit zu verzcichnen, welche den- 
selben bereits seit inehreren Mnnaten charakterisiert. In 
den letzten Tagen wurden einige grofsere Abschliisse ge- 
thiitigt und soli namcntlich ein Liitticher Hochofenwerk 
seinen Bedarf fiir da9 I. Semester des niichsten Jahres zu
15,50 Frcs. abgeschlosscn haben. Infolge der Konvention 
des Bochumer Syndikats mit dera belgiselien Verkaufs- 
komptoir ist die deutsche Einfuhr von 189 103 t im I. Semester 
des vergangenen Jahres auf 108 351 t in der gleichen 
Periode des laufenden Jahres, also um ca. 80 000 t ge- 
sunken. Dagegen hat sich die franzosische Einfuhr beinahe 
verdoppe!t, indem sie von 5326 auf 10 110 t gestiegen 
ist. Die belgische Ausfuhr ist um 17 000  t gefallen. Der 
Brikeltexport wiihrend des gleichen Zeitrauines beliiufl sich 
auf 234  195 t gegen 228 486 t im Vorjahre und sind die 
Hauptnehmer Frankreich, die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika, dic Schweiz und Luxemburg.

Sulnnissionen.
25. A u g . d . J . ,  vorm. 11 Uhr. Kgl .  E i s e n b a h n -  

d i r e k t i o n  Br e s l a u .  Oetfentliche Ausschreibung auf 
Lieferung von 1054 St. Weichen. Angebote sind, mit 
entsprechender Aufschrift ver.«ehen, versiegelt und postlrei 
an die betr. Direktion, Gartenslrafse 106, einzureichen. 
Die Lieferungsbedingungeh liegen im Zimmer 85 des Vcr- 
waltungsgebiiudes zur Einsicht aus, konnen auch gegen 
Einsendung von 2 JC. postpflichtig entnoiiiinen werden. 
Briefmarken werden nicht angenommen. Die lirBffnung der 
Angebote findet im ehemaligen Sitzungssaale im Empfangs- 
gebiiude des Centralbahnhofes stalt. Zuschlagsfrist 4 Wochen.

P c r s o n a l i e  n.
Der bisherige Revierbeamte des Bergreviers Frank

furt a. O., Bergrat M a t t h i a f s ,  ist in gleicher Eigensehaft 
vom l.S e p t. d. J .  ab in das Bergrevipr Magdeburg verseizt.

Der bisherige Berginspektor an der Kgl. Berginspcktion 
zu Stafsfurt, B a d e w i t z ,  ist unter Ernennung zum Berg
meister ais Revierbeamter in das Bcrgrevier Frankfurt a. O. 
zum gleichen Zeitpunkt versetzt.

Ebenmiifsig ist die Vcrwaltung der durch Versetzung des 
Vorgenannten erledigten Inspektorstelle dem Bergassessor 
E r n s t  zu Halle Obertragen.


