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Maschinelle Streckeiifordeniiig mit elektrisclier Krąftiibertraguiig auf Zeche Eintraclit hel Steele.
Von G riibenverw alter M. D i c k m a n i i .

(H ierzu Tafel X X X IX .)

Iminer melir gelit man dazu iibcr, die nocli vor 
nicht allzulanger Zeit iiborall gebrauchliche Pferde- 
forderung unter Tage, durch maschinelle Strcckenfiirderung 
zu ersetzen.

Die Yorteile einer maschinellen Forderung sind so 
grofs, dafs bei niclit allzn krummen Strecken und nur 
einigermafsen grofseren Forderlangen und -Mengen und 
nicht (jnillendem Neberigcstein kein Grund melir fiir 
Pferdelorderung spreclien wird.

Dic Ersparnis an Wettermengen durch den Fortfall 
der Plerde, die sehr viel geringeren Unterhaltungskosten 
der Fordergeleise und Forderwagen, die grofsere Siclier- 
lieit einer ruhigen rcgelmiifsigen Forderung und dic 
Mogliclikeit, die Forderung jederzeit oline nennenswertc 
Slelirkosten bei entsprechender Kraftreserve zu ver- 
niehren, veranlafsten auch dic Zeche Eintraclit Tiefbau 
zur Kinrichtung zweier mase.hinellen Forderungen mit 
elektrisclier Kraftubertragung auf ihrem Schachtc Heintz- 
mann, welche von der Firma Jorissen & Co. in Diisseldorl- 
C>ralcnberg ausgefiihrt wurden.

2ur Erzeugung der Kraft ist iiber Tage, ungefahr
80 m Yom Forderschachtc entfernt, die Primarstation 
cingerichtet. Sic besteht aus einer liegenden Dampf- 
m.ischine von 350 min Cylinderdurchmesser und 500 mm 
Hub mit Prazisjonsflachschiebersteucrung, welche bei 120 
Umdrehungen 0,28 Fiillung und 5 'Atmospliaren Dampf- 

ruck 5 1 P.S. leistet. D ie Ncbcnschlufsdynamonjaschine
i rzeugt bei 740 Unidrehungen 33 000 Watt. Die 
Spannung betragt 440 Volt.

D ic Uebertragung der Kraft von der Masehinc zum 
Dynamo erfolgt mittelst Kamelhaarriemeh.

Von der Primarstation wird der Strom durch ein 
armiertes Kabel (Patent Okonit) zum Schacht und weiter 
durch ein Schachttrum am gemauerten Schaclitstofs 
hinunter zum Fiillort der IV. (330  m) Sohle geleitet, 
wo das Kabelende iu einen Verteilungskasten miindet. 
Trotzdem der Schacht sehr nafs ist, hat sich doch das 
Kabel bisher gut bcwahrt.

Auf der genannten Sohle sind zwei ganz von einander 
unabluingige Streckenforderungen im Betrieb. W ic auf 
Tafel X X X IX  dargestellt, liegt der eine Antrieb nordlich 
und der and erę sudlich voin Hauptforderscliachte dirckt 
neben dem Fiillort.

In den beiden Mascliineiiraunion stelit je  ein Nęben- 
schlufsmotor von ca. 24 P.S., denen der niitigc elektrische 
Strom ans dem Verteilungskasten zugefiihrt wird. Die 
Motoren iibertragen die Kraft mittelst Kamelhaarriemen, 
die sich bis jetzt ais reclit gut erwiesen haben, auf 
Vorgeiege bezw. die Antriebachsen, auf wćlchen die 
Antriebscheiben sitzen. Lelztere sind dreirillig, mit IIolz 
gefiittert und liabcn einen Durchmesser von 1700 mm.

A. D ie  n o r d l ic h e  F o r d e r u n g .
Das Zugscil der nordlichen Forderung, deren Strecke 

2,5 m breit und 1,9 m liocli ist, geht vom Schachtc in 
gęrader Richtung 300 m nach Norden, dann in einem 
Bogen von 10 m Radius in die rechtwinke?ig zum Quer- 
scłilag stehende Sohlenstreckc des Fliitzes Seitebank und 
zuletzt noch etwa 700 m nach Osten mit 4 kleineren 
Kurven von 7 — 2 0 °  bis zum Ende. D ie Steigung vom
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Schacht bis zum Endo. betriigt 10,89 m. Dic Geloise 
liegen von Mitte zu Miite 800 mm auseinander boi einer 
Spurweitc von 600 mm. Der Fahrweg fiir die Bclcg- 
sciiaft liegt am wcstlichcn resp. nordlichen Streckenstofs. 
Das Soil lauft mit einer Geschwindigkeit von 0,5 m in 
einer Sekundo, kann jedoch durch Umlegen des Riemens 
in kiirzester Zeit auf 0 ,75  m gebraciit werden, ohne 
dafs die Anlage iiberlastot wird. Beim gewohnlichen 
Betrieb ist dieselbe nur zu 3/4 in Anspruch genommen

Das Soil mit don beladenen Wagen kommt am west- 
lichen Querschlagstofs von Norden in der Pfeilrichtung 
und zioht dic Wagen etwa 50 m vom Schacht eine 
schiefe Ebene herauf, auf deren Iliihepunkte sich solche 
beim Ablaufon selbst ausliisen. Darauf erhiilt es eine 
kleinc scitlichc Ablenkung, gelangt in dic Antricbschcibe, 
geht dann, nachdem es diese und die vorgelegte Schcibe 
dreimal passiort hat, weiter nach dein Schachte zu um 
dic Umfiihrungsschoibe, welche ais Spannscho.ibc cin- 
gerichtet ist, zuriick nach Norden in den Querschlag, um 
die angehangten leeren Wagen don Bauon zuzufiiliren. 
Am Endpunkt der Forderung zielit das Seil die leeren 
Wagon auf eine schiefe Ebene, wo sie selbsttliatig ab
laufon und nur zum Pferdezugc angeknebolt zu werden 
brauchen. Das Abnehmen der Mitnehmer bosorgen
2 Mann, welche auch zugleich dic beladenen Wagen 
unters Seil schiebon.

Am Schacht ist zur Bedienung der Mascbinc, zum 
Einlegen des Soils auf dic looren Wagen und zum Ab- 
nehmen der Mitnehmer von den beladenen Wagon 
ein Mann erlbrderlich. Zur Boaufsichtigung der ganzen 
Strockenlangc geniigt ein Mann.

Das Rundseil von Tiegclstahldraht hat 22 mm Durch
messcr und eine Bruchbelastung von ca. 17 000 ksr.°  O
Es liegt etwa 17 Monate auf. Dic Gcsamtleistung 
wahrend dieser Zeit betriigt 121 843 Tonnonkilometor.

An der Kurve von 9 0 °  wird das Seil auf dem 
Hin- und Riickwcgc iiber je 8 Kurvcnrollon geleitet, 
wahrend bei don anderen Biegungon je nach Griifcc 
des Winkols 1— 3 Rollen benutzt werden. Letztere 
sind an h  - Tragem befestigt, welche iiberall in die 
Stofse eingemauert wurden und 1,72 m iiber Schionen- 
oberkante liegen.

D ie Wagen werden ziomlich regelmiifsig in 30 m 
Entforniing von einander untergescliobcn, jedoch ist auch 
boi 40 m Entfernung ein Durchhiingen des Sciles bis 
zur Streckonsohle ausgescblosson; grofsere Abstiindc sind 
nicht empfehlenswert. An 2 Stellen worden Wagen 
oingoschoben nnd abgenommen, was an der einen dureli 
Wcichen. an der anderen durch Ringplatten geschicht, 
beides vorursacht bei geubteren Leuten keine Schwierig- 
koiten.

Da, wie bereits gesagt, das Geleise vom Ende nach 
dom Schachte zu abfallt, so war es erforderlich, am 
Seile Doppolknoten anzubringen, von denen immer einer 
ais Zugknoten, der andere zum Zuriickhalten der Wagen 
dient. Diese Yorrichtung hat sich sehr gut bewahrt.

D ic Seilmuffen — Fig. 1 — sind in Abstiindcn von 
ca. 12 m auf dcm Zugseile, angeordnet. Sie sind innen 
ais Hohlkcgcl geformt und schrauben sich auf die ge- 
theerte Ilanfumwickolung. Dic Befestigung ist keine 
starre, sodafs Drahtbriiche ausgeschlossen sind.

Ais Kuppelungsapparat dient der in Fig. 2 abgo- 
bildctc Mitnehmer. Derselbe besteht aus einer Gabol a, 
welche drchbar in der Zugstangc b sitzt, die durch eine 
Fedor c gespannt, in dcm Gchiiusc d lagert. Da sich

Fig . 1. F ig . 2.
der Mitnehmer infolge seiner Gelonkigke.it auf jedc Seil- 
lage einstellt, so wird das Seil nicht auf Biogung be- 
ansprucht, und der W agen lauft mit grofser Sicherheit 
durch dic Kurven. Die eingcschaltele Fedcr mildert 
den Stofs auf dic Muflen bezw. das Zugseil und schont 
auch den W agen beim Anziehen.

Fig. 3 —6 stellen die pendelnde Tragrolle. dar. Die 
Rolle a dreht sieli um eine in dcm Pendel b vcrlagerte 
horizontale Achse. Letztcres sclnvingt um dcri Bolzen e, 
der stumpfwinkelig zum Seillauf liegt. Wird nun die

Rolle angefahren, so bewegt sich dieselbe in der Richtungx: 
Fig. 5, und weicht dem Kuppelungsapparat bis in die
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puńktierte Stellung a 1 aus. — Um das Zugseil auf der 
Tragrolle gegen seitliches Abspringen zu sichern, ist das 
sich um das Pendel d drehende Gewicht e angeordnet. 
Dasselbe iveicht infolge schniger Lagerung d osB olzen sf  
beim Anfaliren gleichfalis seitlich aus, gelangt in die 
Stellung e 1 und zwingt beim Zuriicksćhlagen das Seil, 
seine riclitige Lage auf der Tragrolle cinzunehmen. 
Sollte letzteres durch irgend welche iiufsere Einwirkung 
yoii der Tragrolle nbgebracht sein, so legt der niichst- 
folgende W agen bezw. Kuppelungsapparat dasselbe 
wieder auf, ohne die Rolle oder das Gewicht kbzureifsen, 
weil beide seitlich ausweichen konnen. Fig. 6 zeigt die 
Lagcrplatto g, an welcher die Pendel liangcn, von oben 
gesehen. Sie wird, wie auch Fig 4 darstellt, mittelst 
der Bolzen h und der Laschen i an den Triiger k be- 
festigt und kann olme Schwierigkeit genau und rasch 
montiert werden. —

Diese Tragrollenkonstruktion ist von den mir bc- 
kannten die beste. Es haben sich wahrend der ganzen 
Betricbszeit bei uns noch nicht dic gering.stcn Mangel 
gezeigt, da ein Abreifsen der Rollen ein fach unmoglich 
ist. Ich habe dic; Beobachtnng gemacht, dafs schriig 
stehende Rollen sich schwer drelien, weil das Seil sich 
senkrecht zur horizontalcn, nicht aber zur schragen 
Rolleiiachse durchbiegt und infolgedessen wegen der ver- 
schicdencn Entfernungen der Beriihrungspunkte zwischen 
Seil und Rolle von der Aehsmitte eine bremsende 
Wirkung erzeugt wird. Bei nicht grofser Seilbelastung 
bleibt daher die schrage Rolle trotz guter Schmierung 
stehen und das Seil rutscht iiber dieselbe hinweg. 
Solches schliefst bei guter Schmierung dic Konstruktion 
Jorissen aus, weil die Tragrolle sich um einen wage- 
rechten Bolzen dreht und das Seil sich daher senkrecht 
zu demselben abwickelt,

Die schriig gestellten Doppclrollen, welche recht- 
winkelig zur Fahrrielitung auspendeln, haben noch den 
ferneren Ucbelstand, dafs, wrenn sic bei einer grofseren 
Seilbelastung sich auscinander driicken und das Seil 
durch fallen lassen.

Fig. 7 stellt die Anordnung der Rollen in der Kurve 
dar. Bei ihr finden die. Rollen a und Konsolen b nach 
Fig. 8 und 9 Verwendung. Erstere verjiingen sich 
nach unten, um ein llochlaufen des Seiles zu verhiitcn. 
Dic Konsolen haben die gleichc Neigung wie dic Rollen 
und sind ais Ilohlkegel ausgefiihrt. Dadurch erhalten 
sie hohe Heftigkeit, auch werden scharfe Kantcn, welche 
sowohl das Seil, wie etwa die Strecke passierende 
Mcnschen und Pferde verletzen konnen, vennieden. Das 
Konsol ist, wie dic Tragrolle, verschiebbar an dem 
lrager k befestigt, was die Montage sehr erleichtert. 
Es empfiehlt sich, dic Seilablenkung von Rolle zu Rolle 
nicht Uber 9 °  zu wahlen, da starkere Bicgungen die 
Haltbarkeit wesentlich bceintriichtigen.

D ie gelenkigen Mitnehmer streichen iiber den unteren 
Rollenllansch weg und stollen sich radial ein, sodafs der

Fig. 7. Fig. 9.
W agen nur wenig seitlichen Zug erhiilt und die Kurve 
lcicht durchlauft. —  In Fig. 10 ist das bereits crwahnte 
Aufhangen der Rollen in der Strecke Ycranschaulicht. —

Fig . 10. Fig- 11-

Zur Aufnahme der Mitnehmer dient ein vcrstrcbter 
starker Flacheisenbiigel, welcher in den Wagenkasten 
eingenietet ist und denselben erheblich vcrsteift. (Fig. 11.) 
Der Biigel steht etwa 80 mm iiber den Kasten vor und 
markiert dadurch noch das Profil fiir das Vollladen.

Beim Fordem in Ziigen finden die in Fig. 12 dar- 
gestellten Stechkuppelungen a Yerwendung. Dieselben

Fig. 12.
bestehen aus zwei Haken, welche iiber die Kopfwand 
greifen und durch eine kurze Kctte miteinander ver-
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bunden sind. Man kann aber auch ohne dieselben mit 
kleineren Ziigen von etwa vicr W agen fordem, indem 
man den Kuppciungąapparat am letzten W agen befestigt. 
Dieser arbcitet dann entgegen der Pfciirichtung.

Fig. 13 und 14 stellt eine Abstreil'vorrichtung fiir 
den Kuppelungsapparat dar. D ieselbe besteht aus einem 
Geliaiise a, in welehem die Itolle b und der Bolzen c

gelagert ist, zwisclien denen das Seil durchlauft. Sollte 
cin Kuppelungsapparat an dem Seil sieli festsetzen, so 
schliigt er gegen c an, orhiilt eine drehende Bcwegung, 
wclche ilm vom Seil abldst, und fallt nacli unteri.

D ic Seilscliinieryorrichtiing Fig. 15 und 16 bestelit 
aus dcm iiber das Zugseil s gelagerten Behalter a, der 
mit einem Tropfhalm b versehen ist. Unter demselben 
ist drchbar zwisclien zwei Lenkstangcn c die Rolle d

Fig. 15. Fig. 16.
gelagert, deren Kranz ein Filzfuttcr hat. Beim Gebrauch 
wird a mit flussiger Seilschmiere gefullt, die Rolle aus 
der punktierten Stelle heruntcrgelassen, bis sic auf dcm 
Seil auflicgt, und der Tropfhalm geoffnet. Das aus- 
fliefsende Oel wird von dcm Filz der Rolle aufgesogen 
und an das sic drehende Seil abgegebcn. Jeder Teil 
des Seils erlialt glciche Menge Oel, welch letztere durch 
Stellung des llahns genau bestimmt werden kann.

B. D ie  s i id l i c h e  F o r d e r u n g .
Boi der siidlichen Strcckcnforderung sind die gleichen 

Einzelheiten in Benutzung. Auch ist der Antrieb in 
ahnlicher Art entworlen. Das aus der Strecke kommende 
Zugseil, welches die beladenen Wagen mitbringt, gelit, 
nachdem es drcimal die Zugscheibe und die vorgelegten 
Scheiben umlaufen hat, zum Schacht um die Umfuhrun<>'- 
schcibe zuriick wieder in die Strecke und nimmt die 
leeren W agen mit. D ic letzteren werden von dem 
Arbeiter, welcher den Antrieb bedient, angeschlagen. 
Die ankommenden beladenen Wagen laufen selbstthatig 
unter dem Scilc weg. Am Ende der Forderung, welches 
ca. 1500 m vom Schachte entfernt liegt, gcht das Seil

um eine ais Spannsclieibe eingerichtete Umfiilirungscheibc. 
D ic SpaniiYorrichtungen gleichen ein SeHlangen von 
15 m aus, sodals ein Nachspleifsen bcliufs Kurzung 
kaum vorkommt.

Das Gleise dieser Streckenfordcrung stcigt vom Schacht 
bis zum Ende 9,45 in. D ic ersten 500 m sind ganz 
gerade, dann komnit eine Kurve von 4 5 °  und schliefslich- 
ist der Verlauf bis zum Ende wieder geradlinig. D ie  
Bahn, welche zurzeit noch nicht voll belastet ist, hat 
fiinf Anschlagstellcn. Das Umsetzcn der W agen wird 
teils durch W eichen, tcils durch Ringplattcn besorgt; 
beides gelit gleicli gut. Sobald die Ausrichtung der 
mageren Partie vollendet ist, wird die Bahn noch um 
ca. 500  m vcrlangert und dann crst voll betrieben.

Das Seil lauft seit Oktober 1894 und hat bis heutc 
97 639 Tonncnkilometer geleistet. D ic Ilaltbarkcit ist 
demnach eine vorzugliche; auch die Knoten sind, wie 
die Erfahrung gelehrt, gut und bei einiger Aufmcrksamkeit 
mit wenig Kosten in Ordnuńg zu halten.

C. V e r g lc ic h  d er  K o s t e n  z w is c l i e n  P fe r d e -  
F o r d e r u n g  u n d  m a s c h in c l lc r  F o r d e r u n g .

Um einen Vcrgleich zwisclien den Kosten der Pferdc- 
und maschinellen Forderung zu haben, sind nachstehende 
Zahlen zusammengestellt.

Im letzten Quartal 1894 betrugen die Kosten bei 
Pfcrdefiirderung und 78 880  Tonncnkilometer:

fiir P f e r d e .......................................................  9477 ,15  *JL
„ Pfordefiihrcr................................................  5600,70 „
„ Ilufschmiede und Wagcnrcparatur . 2292 ,02  „
„ S tr c c k e n r e in ig e r .................................... 2169 ,12  „
„ Bahnreparaturen und Aufsehcr . . 4704 ,83  „
„ Stallkncchte . . . .  ■ . ■ ■ 1062,40

odcr pro Tonncnkilometer =  32

Im ersten Quartal 1896 betrugen die Kosten fiir 
maschinelle Forderung mit teilweiser Pferdcfordcrung bei 
75 139 Tonncnkilometer:

6217,35 J t.
3129,45 ))

Ilufschmiede und Wagcnrcparatur 957,10 )>

S tr c c k e n r e in ig e r ....................................... 907,50 })

Bahnrcparatur und Aufsehcr . 2911,74 »
Stallknechte ............................................. 600,30 3)

Mascliinistcn unter Tage u. Scileinleger 319,60 »
Maschinistcn iiber T a g e .......................... 243,89 »
Seilcinlegcr und Abnchmer . . . . 977,14 V

307,17 »

3G0, — i)

450 ,— ))

also pro Tonncnkilometer — 23

Das letztere Resultat wird sich nun stetig vcrbessern, 
da immer mehr Pferde abgelegt werden, namentlich, 
sobald dic auf den oberen Sohlcn noch anstchcnden 
Kohlen abgebaut sind.
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Ist die siidliche Streckenforderung erst voll belastet, 
so ist auf Grund der nun durch 5/  ̂j;ihrige Erfahrung 
festgcstelltcn Datcn folgendes Ergebnis zu erwarten:

Es kosten yoii Fliitz Finefrau 460 Tonnenkilometer 
tiiglicher Fiirderung
das Tonnenkilometer bei Pferdefiirderung . . .  38  Pfg., 
„ „ „ maschineller Fiirderung 18 „

bei einer grofteren taglichon Fiirderung wiirde sich das 
Verhiiltnis jedenfalls noch mehr zu gunsten der ma- 
scliinellen Forderung gestalten.

Beide Streckenfiirderungen arbeiten mit Ausnahmc 
kleinerer Stiirungen in den ersten Tagen der Inbetrieb- 
setzung gut und zuverlaśsig. Im letzten Jahre ist keine 
nennonswerte Betriebsstiirung yorgekommen.

D ic bergpolizcilich vorgeschriebene Signalleitung ist 
eine elektrische Schellenleitung, welche es ermoglicht, 
von jeder Stelle der Strecke aus ein Signal nach dem 
Antriebe zu geben. Sic arbeitet durchaus zuverlassig 
und wurde ebenfalls von der Firma Jorissen & Co. ge- 
liefcrt. D ie elektrische Kraftiibertragung nebst Zubehiir 
fiihrte die Allgem eine Elektrizitats - Gesellschaft, In- 
stallationsbureau in Koln a. Rh., aus. D ieselbe stellte 
auch die Beleuchtung des Fiillortes und der Maschincn- 
kammer ber.

Der Seilbrucli auf der Zeelie Hansa bei Huckarde 
ani -30. Jnni 1896.

(Nacli M itte ilnng  des konigl. O berbergam ts 7.u D ortm und.)

Am 30. Juni d. .T. erfolgte auf dem Schacht II der 
Zcche llansa bei Huckarde ein Seilbrucli, der wegen 
der Eigenart seiner Ursache und W irkung allgeineines 
Interesse beanspruchen diirfte.

Der Schacht II hat eine Teufe von 712  m. Die 
Fiirderung erfolgt von der bei 664 m Teufe angesetzten 
VI. Tiefbausohle. D ie Fordergestelle besitzen 2 Etagen 
zu je. 2 W agen hintereinander und sind mit einer 
Klanenfangyorrichtung versehen. D ie ForderSjęile hatten 
51 ram Durchmesser bei einem Gewichte von 9,5 kg fiir 
don laufenden Mcter und waren iiber Seilscheiben von 
J ni Durchmesser gefiihrt, welche gufseisernen Kranz 
und schmiedeeiscrne Speichen besafsen. D ie Forder- 
niaschine ist eine gewohnliche Zwillingsmaschine mit 
Kraftscher Steuerung und mit einer Dampf-, sowie einer 
1'allgewichts-Bremse vcrsehen. D ic Seile laufen iiber 
eine Trommel von 3 ,7 0  m Breitc und 8 m Durchmesser 
und liegen im Schachte 0 ,97  m auseinander. D ie Aus- 
gleichung des Seilgewichtes erfolgt nur zum Teil und 
zwar durch cin Band-Unterseil von 7,5 kg Gewieht fiir 
•len laufonden Meter. D ie Entfernung der Trommelwelle 
'on den Seilschcibcnwcllen betriigt 34 m bei einem 
Abstande zwisehen letzteren und der Ilangebank yon

o ni. Die Seilscheiben waren durch schriige Verlagerung 
jjber den Fordertrummen auf die Mitten der beiden 

roinniellialften eingerichtet. Bei der geringen Ent

fernung zwisehen Schacht und Maschinc bekamen die 
Seilschlage das Bestreben, sich nach der Innenseite der 
Trommeln zu aufzuwickeln. Infolge dieses fiir dic Seil
scheiben ungiinstigen Seilauflanfes machte sich bei den- 
selben ein scitlicher Druck yersplirbar, der eine Ycrstiirkte 
Alinutzung der nach der Schachtrnitte zu gelegenen 
Scilscheibenriinder zur Folgę hatte. Das siidliche Seil 
ist oberschliigig, das nordliche unterschlagig. D ie grofste 
Bruchbelastung der Seile setzt sich, wie folgt, zusammen: 

Fordergestell mit Zwiscbengeśchirr . 4 1 0 0  kg
4 Forderwagen mit Ladung . . . .  3 600 „
701 m Seil . . ‘ ......................................  6 659,5  „

14 359,5  kg
Es war in der Friihscliicht genannten Tages, 11 '/2 Uhr 

vormittags, ais plotzlich das Seil des im Aufgehen 
begriffenen siidlichen Fordergestelles oberhalb der Ilange- 
bank rifs und das abgerissene Seilende in das 
Fordermaschinengebaude hereingesclileudert wurde. Der 
Maschinenfuhrcr Anton Stores gab sofort Gegendampf 
und warf die beiden Bremsen auf, ohne jedoch die 
Maschinc zum Stillstandc bringen zu konnen, da das 
im Niedergehen begriffone Fordergestell des nordlichen 
Trummes durch den Seilbrucli in dem siidlichen Trumnie 
sein Gegengewicht vcrloren hatte. Das freie Ende des 
zerrissenen Seiles wurde von der in rasendc Bewegung 
geratenen Maschinc 111 dem Fordermaschinengebaude 
umhergesclilcudert. Uebcr der Fordermaschine belanden 
sich zur Befestigung von Flaschenziigcn mehrere ciserne 
T-Tniger. D iese umschlang das Seilende, bog sie krumm 
und schleuderte sie schliefslich aus ihren, 30 cm ticf in 
das Mauerwerk eingelassenen Lagern auf den Boden herab. 
D ie eiserne Dachkonstruktion wurde ebenfalls erheblich 
beschiidigt. D ie l\raschine blieb merkwiirdigerweise fast 
unvcrsehrt, nur an dem siidlichen Cylinder wurde das 
Yentilgestcll zur Iliilfte zertriimmert. Der Maschinen- 
fiihrer blieb inmitten dieses Tumultes an seinem Platze, 
um die Maschinc durch Bremsen zum Stillstandc zu 
bringen. Nachdem dieser Yersuch mifslungen war, 
wollte er, sich vernmtlich durch ein Fenster retten, 
wurde jedoch auf der Flucht yon einem eisernen Trager 
in den Riickcn gełroffen. An den erlittenen Verletzungen 
ist Stovcs kurze Zeit darauf gestorben. Der bei dem 
Unfalle bekundete Mut und das Pflichtgefiilil dieses 
braven Mannes yerdient riihmenswerte Anerkennung. 
Aulśer Stoves wurde noch der Maschinenputzer Heinrich 
Brede von einem der umherfliegenden Teile im Riicken, 
jedoch nnerheblich, verletzt. Das nordliche Ftirderseil 
lief vollstandig ab, ist sodann an der Stelle, an welcher 
es auf der Trommel befestigt war, abgerissen und mit 
dem durehgcgangenen Forderkorb in den Schacht ge- 
fallen. D ie Fangvorrichtungen haben, wie die holzernen 
Leitbaurne zeigtcn, niehrmals gewirkt, ohne dafs jedoch 
die Klauen tiefer in das Holz eindrangen.

Eine eingehende Priifung der Ursachen des Unfalles 
liefs erkennen, dafs der nach der Schachtrnitte zu ge-
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Icgene Teil des Kranzes der siidlichen Seilschcibe ab- 
gebrochen und in yiele Stiicke zerborsten war, welche 
weithin im Zechenhofe .zerstrcut lagon. Boi der Be- 
siclitigung der Seilschcibe und der Triimmer des Kranzes 
ergab sich, dafs der letztere eine aufserordentliche Ab- 
nutzung erlittcn hatte. D ic Wandstarke des Kranzes, 
welche urspriinglich 25 bis 30 mm betragen hatte, war 
an der abgeschlissenen Seite an zahlreichen Steilen auf 
4 bis 10 mm herabgesunken, an einer Stelle sogar 
iiberhaupt verschwunden. Hiernach untcrlicgt es kcinem 
Zweifel, dafs die Yeranlassung des Unfallcs in dem 
gcschildcrten Zustande der Seilschcibe zu sucheu ist. 
Sobald das Seil infolge der ausgcsprungonen Steilen am 
Schcibenkranze seinen Ilalt in der Nut verloren hatte, 
mufs es durch Abschlagen auf die W elle der Seilschcibe 
fiir kurze Zeit dic Spannung vcrloren haben. Ehe das 
mehrere Motor ausmachendo Ilangcseil von dem Seil- 
korbe aufgcwickclt war, wird der aufgehendc Forderkorb 
bei der nur fiir ganz kurze Zeit nachwirkenden lebcndigcn 
Kraft entweder zum Stillstand gekommen sein oder gar 
abwarts gehende Bewegung eingenommon haben. In 
dcm Augenblicke, ais daher das Seil wieder straff anzog. 
mufete bei der angewandten Fordergoscliwindigkeit von
10 m i. d. Sek. ein starker Ruck erfolgen, dom das 
Seil nicht gcwachsen war. Die zerbrochene Seilschcibe 
war noch nicht ganz cin Jahr im Betrieb. Es muls 
daher auffallen, dafs in dieser kurzeń Zeit eine so aulser- 
ordcntlichc Abnutzung stattgefunden hat. Ob letztere 
dic Folgę davon war, das dafs Materiał, aus dem der 
gufseiscrne Kranz bestand, nicht geniigende Hartę besafs, 
oder ob die Abnutzung durch ein Schioflicgen der Seil- 
scheibenwelle oder durch andere Umstande so erhcblich 
geworden ist, konnte nicht festgestellt werden. Dcm 
Anscheine nach hat das besonders hartc Tiegelgufs- 
Stahlseil, dessen Bruchfestigkcit 150 kg fiir den Quadrat- 
millimeter betrug, wahrend gewohnlich nur eine Feśtigkeit 
von 120 kg Yorgcsęhen ist, bei seiner Inbctriebnalime 
in einer zu engen Nut gclegen. Inlolgo einseitig 
ausgeubten Druckes hat sich das Seil nach einer gewissen 
Zeit durch Abreibung der inneren Kranzwandungeń den 
nbtigen Raum verschafft.

Nach Auswcis des Seilfahrbuches und nach den Er- 
mittclungen des Kiiniglichen Revierbeainten haben die 
Yorgeschriebenen tiiglichen Bcsichtigungen der Soillahrts- 
Einrichtungen ordnungsmafsig stattgefunden, ohne dafs 
eine erheblichc Abnutzung des Seilscheibcnkranzcs hierbei 
zu bemerken gewesen ware. Ohne genaue Messungon 
liifst sich allcrdings eine Abnutzung nur scliwer fest- 
stcllen, zumal, wenn, wie in dcm Yorliegendcn Falle, 
die Seilrillc sehr tief ist. Aufserdem sind die Seilscheiben 
meist mit Schmiermatcrial iiberdeckt, sodafs eine zweck- 
entsprcchende Bcsichtigung sehr ersehwert wird.

Ein von verschiedenen Zechen des hiesigen Bezirks 
angewandtes Mittel, welches die Beobachtung der Wand
starke jederzeit ohne Schwierigkeit gestattet, bestelit

darin, dafs man den Kranz an mchreren Steilen anbohrt, 
damit so in den Bohrlochern dic Wandstiirken gemessen  
werden konnen. Der vorliegende Ungliicksfall zeigt die 
Zweckmiifsigkeit dieses Vcrfahrens, dessen hjiufigere 
Anwendung dringend wiinschcnswert ist.

42. Allgemeine Yersaiiuuliuig der Deutsehen 
geologischen Gesellschaft in Stuttgart.

Vom Łandesgcologen D r. K . K o i l l i a c k .

I I .  D i e / S i t z u n g e n .

D ie  G esch iifts fiih ru n g  fu r d ie  S tu t tg a r te r  V e rsa m ra lu n g  
w a r  in d ie  H iinde  d e r  H e rre n  P ro f . v. E c k  u n d  P ro f . F r a a s  
g e le g t  w o rd e n , do c li w a r  e r s te re r  d u rc h  K ra n k h e i t  v e r l i in d e r t  
s ic h  d e r  G e se llsc h a f t zu  w id ra e n , so d a fs  d io  g a n z e  L ast 
d e r  G esch a fte  a u f  d e n  S c h u lte rn  d es  H e rm  P ro f . F r a a s  ru b le . 
D e rse lb e  e n t le d ig te  s ic h  se in e s  s c h w ie iig e n  A ra tes  in e in e r  
W e is e , d ie  ih m  d ie  g ro fs tr  D a n k b a rk e i t  a l le r  T e iln e b ra e r  
s ic h e r t. F i i r  d e n  N a c h m itta g  d e s  9 .  A u g u s t  h a t te  d e r  
G e sc h iifts fu h re r  u n s z u  e in e r  B e s ic b tig u n g  d e r  S a ram lu n g en  
d e s  k o n ig l ic h e n  N a tu ra l ie n k a b in e ts  e in g e l a d e n , deren  
g e o lo g is c h -p a li io n to lo g is c h e r  T e i l  s e in e r  L e i tu n g  u n te rs te llt  
is t. D iese  g ro fs a rtig e  S a m m lu n g  z c r f ii l l t  in  z w e i  T e ile , 
d e re n  e in e r  G eg en s tiin d e  au s a l le n  G e b ie te n  d e r  N a lu r -  
w is s e n s c h a f t  u n d  a u s  a l le n  T e ile n  d e r  E rd e  e n th a .lt, w a h re n d  
d e r  z w e ite  T e i l  e in e  A rt L a n d e sm u se u m  d a r s te l l t  u n d  nur 
O b je k te  au s W U rtte m b e rg  se lb s t  en tliiilt. E s w a r  n a tiirlic li, 
dafs d e r  le tz te re  T e i l  u n se re  A u fm e rk s a m k e it  am  m eisten  
a u f  s ie li zo g , d a  d e r s e lb e  e in e  se lir  g ro fse  M e n g e  von 
S tiic k e n  e n tliiilt, d ie  a is  O r ig in a le  fu r  A u fs te l lu n g  n eu e r 
A r te n  g e d ie n t  h a b e n , u n d  zu m  T e i l  n u r  in  d ie sem  M useum  
an z u tre lfe n  s in d .  D ie  g e o lo g isc li-p a li io n to lo g is e h e  S am m lung  
is t  so  a n g e o rd n e l ,  dafs m an  an  d c m  e in e n  E n d e  d es Saales 
m it  d e n  a l te s te n  F o rm a tio n e n  b e g in n t u n d  d a n n  d ie  S c h ra n k -  
r e ih e n  d es S a a le s  d u rc h w a n d e rn d , in  im m e r j i in g e re F o rm a tio n e n  
g e la n g t.  A u f  d ie  k r y s ta l l in e n  G e s te in e  d e s  S c h w a rz w a ld e s  
lo lg t  d io  v e rs te in e ru n g s a rm e  B u n ts a n d s te in fo rm a tio n , h ie rau f 
d e r  M u s c lie lk a lk  u n d  d a n n  s e tz t  m it  d e m  K e u p c r  d erjen ig e  
T e il  d e r  S a m m lu n g  e i n,  d e m  s ie  h a u p ts iic h lic h  ih re  B eriih m th e it 
v e rd a n k t .  D ie  v e r s c h ie d e n e n  K e u p e rh o r iz o n te  S chw abens 
h a b e n  e in e  g a n z e  R e ilie  v o n  g ro fse re n  u n d  k le in e r c n  S au riern  
in  z u m  T e i l  ta d e llo s e n  E x e m p la re n  g e l ie f e r t ,  d ie  g rofsten- 
te ils  a is  U n ik a  zu  b e z e ic h n e n  o d e r  w e n ig s te n s  n u r in 
S tu t tg a r t  v e r tre te n  s in d . H ie rh e r  g e lio r t  e in e  w u n d erb a re  
P la t t e ,  e tw a  2  q in  g ro fs , a u f  w e lc h e r  n ic l i t  w en ig e r  ais
2 4  E s e m p la r c  e in e s  m e h re re  D e z im c te r  la n g e n , g ep an ze rten  
S a u r ie rs ,  d e s  A e to s a u ru s  f e rra tu s , in  w u n d e rb a r  lebensvo llen  
S te l lu n g e n  e r h a l te n  s in d .  G e ra d e z u  s ta u n e n e rre g e n d  sind  
d ie  w u n d e r b a r  sc h o n  p r i ip a r ie r te n  I t ie s e n s c li iid e l  d e r  B elodonten  
u n d  Z a n c lo d o n te n , d ie  p r iic h tig e n  F is e h re s te  aus duin 
S e m io n o te s -S a n d s te in  u n d  v o r a l le n  D in g e n  d e r  S a u r ie r-  
re ic h tu m  a u s  d e n  ju r a s s is c h e n  S c h ic h te n  S c h w a b e n s . Hier 
s ie h t  m a n  u n te r  d e n  I c h th y o s a u r ie rn  sc h o n e  E s e m p la rc , dic 
n o c h  d ie  K o n tu re n  ih r e s  m iic h tig e n  R u c k e n k a m m e s  ze igen , 
w c ib l ie h c  E x e m p la re  m it  E m b ry o n e n  im  L e ib c , p ra e h tv o llc  
P le s io s a u r ie r  u n d  P te ro d a c ty le n  u . s . w . A us d en  jun g eren  
S c h ic h te n  s in d  b e s o n d e rs  d ie  u n g e lie u re n  K nochem m issen  aus 
d e n  te r t ii i r e n  B o lin e rz la g e rs ta t te n  d e s  J u r a  b em erk en sw ert.

N a c li d e r  B e s ic b tig u n g  d e s  M u seu m s fiih rte  u n s P ro f. 
F ra a s  l i in a u f  a u f  d ie  U h la n d s h o h e  u n d  z e ig te  u n s  d o r t in 
l i e r r l ic h e r  B e le u c h tu n g  d ie  U m g e b u n g  von  S tu ttg a r t , indem  
er  d a b e i  z u g le ic h  d e n  g e o lo g is c h e n  u n d  te k to n isc h e n  au
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dieses Gcbieles zu erliiutern Gelegcnheit nahin. Die Stadt 
selbst liegt in einem Nebenihale des Neckars, dem Nesen- 
baclitlialc, welches an dieser Stelle eine kesselartige Er- 
weiterung besitzt, die einem sehr jugendlichen Graben- 
einbruclie ilir Dasein verdankl. Die Quellen namlich, die 
bei dem nahen Cannstatt dem Boden entstromen, haben den 
im Untergrunde Stuttgarls lagernden Muschelkalk ausgelaugt 
und dadurch weite Hohlriiujne geschaffen, in welchen in 
slafTelfbrmigem Einbruche das iibcrlagernde Gebirge ein- 
gesunken ist. Soweit der Blick sohweift, sieht man einen 
das ganze Landseliaftsbild beherrschenden Wechsel von 
ebeneii Plateaus, die duich mehr oder weniger steile Ter- 
rassen initeinander in Verbindung stehen. Die Ursache 
dieser Erscheinung ist eine doppeite: entweder handelt es 
sich um pctrographische DifTerenzen, indem hiirterc und 
weichere Schichten miteinander wechsellagern oder um tekto- 
nische Erscheinungen, indem diese Terrassen Bruclilinien 
entsprechen. Der erstere Fali ist besonders im Keuper bei 
Stuttgart ganz allgemein, da in dieser Formation harte 
Sandsteine mit leicht zerstorbaren iNIergeln und Letten 
wechsellagern. Fast jeder Sandsteinhorizont bildet eine 
Platte, die zu der niichst tieferen in starker Boschung uber 
die zwischenlagernden bunten Mergel abfiillt. Die Ver- 
werfungen, die im allgemeinen von Siidost nach Nordwest 
verlaufen, haben das Gebiet in eine Reihe von einzelnen 
Schollen zerlegt, die gegeneinander verschobcn sind.

Wenn man nach Norden schaut, iiberblickt man das 
gesegnete Gebiet der Lettenkohle, des unteren Keupers, die 
Kornkammer Schwabens, auf welclier einzelne Tafelbergc, 
wie der Hohenasperg, emporragen, Zeugnisse fiir die ge- 
waltige Wirkung der Denudation, die diese Bcrge vou den 
wciterhin folgenden ebenen Tafeln abgelost hat. Sie be- 
stehen aus einem Sockel von Gipskeuper und danken ihre 
Erhaltung einer sie schutzenden Decke von hartem Keupcr- 
Sandstein.

Aut 10. August fand die Eroflfnungssitzung in der Aula 
des Polytechnikuins statt, in welclier zuniichst Prof. F raas  
die Erschienenen begrufste und in einem einleitenden Vor- 
trage einen Ueberblick uber die historische Entwickelung 
der geologischen Kenntnis des Schwabenlandes gab. Wiirttem 
berg ist eines der versteinerungs'reichsten Liinder der Erde 
und seine Petrefakten haben bereits in priihistorischer Zeit, 
wie Griiberfunde beweisen, die Aufmcrksamkeit auf sich 
gelenkt. Im Mittelalter lebten im Lande zahlreiche 
Liebhaber von Kuriositaten und ihnen folgten allmahlich 
die zielbewufstcn Sammler der ersten Hiilfte unseres 
Jahrhunderts, welche ungeheure Schiitze von Fossilien 
in allen Teilen des Landes und aus allen Stnfcn seiner 
reicligegliederten Formationen zusammenbrachten. Es be- 
durfte nur noch einer ordnenden Hand, um in die Chronologie 
der schwiibischen Formationen Klarheit zu bringen, und 
diese Hand fand sich in Fr. A. Quenstedt, der 1836 nach 
Tubingen berufen wurde und liinger ais ein halbes Jalir- 
liundert sich der geologischen Erforschung seiner zweiten 
lleimat widmen durfte. Er bildete ab, benannte und beschrieb 
uiehr ais 10000  Arten von Fossilien aus Wiirttcmberg, er 
schuf eine klare Gliedernng der schwiibischen Trias und 
des Jura. Seine Studien scliufcn die Unterlage fiir die 
geologisohe Kartierung des Landes, die im Mafsstabe 1 : 50000  
in 27 Jahren unter der Leitung des Staiistischen Amtes 
^ollendet wurde. Eine Neuaufnahnie des Landes ist geplant 
111 1: 25000, die dann beginnen soli, wenn die topographische 
Aufnalnne, von der jetzt erst 10 Bliitter vorliegen, weiter

fortgeschritten sein wird. Jetzt bescliriinkt sich die geologische 
offizielle Kartierung auf Revisioncn im Bereiche soleher 
Atlasbliitter, von denen eine zweite Auflage notig wird.

Nach diesem Vortragc wurde Geheimrat Prof. C r e d n e r -  
Leipzig zum Vorsitzenden, Prof. W a 11 e r - Jena, Dr.P li i 1 i p p i - 
Tubingen und der Verfasser zu Schriftftthrern gewiihlt. 
Nun iolgte eine Anzahl von offiziellen Begriifsungen. 
Prof. L am port Uberreiclite eineFestschrift,„dieschwiibischen 
Triassaurier" von Prof. F r a a s ,  in welclier die Prachtstucke 
des Stuttgarter Museums in meisterhaften Lichtdrucken ab- 
gebildet sind.

Nach einigen geschaftlichen Mitteilungen nalim Professor 
Dam es-Berlin das Wort und gedachte des 4 Wochen 
vorher entschlafenen Bcgriinders und langjiihrigen ersten 
Vorsitzcnden der Gesellschaft, Geheimrats Ernst B e y r ic h .  
Seit der Griindung der Gesellschaft im Jahre 1848 gehbrte 
er i lirem Yorstande an, bis 1873 ais Schriftfuhrer, nach 
Gustav I to se s  Tode ais erster Vorsitzender, der er bis zu 
seinem Todestage blieb. Er liat unausgesetzt dem Organe 
der Gesellschaft seine Aufmerksamkeit zugewendet und in 
den Sitzungen nicht weniger ais 160 mai das Wort zu 
immer bedeutsamen Mitteilungen genommen.

Die Reihe der Vortriige eroflfnete Dr. P abst-G otha mit 
dem Ilinweise auf eine Anzahl von im Nebenzimmer aus- 
gestellten Platten mit Thierfahrten an dem Oberrotliegcnden 
von Tambach. Die dort im Auftrage des Grofsherzoglichen 
Ministeriums vorgenommenen systematischcn Aufgrabungen 
haben zur Auflindung einer so grofsen Zahl schoner Platten 
Anlafs gegeben, dafs dic Museumsverwaltung in der Lage 
ist, Doubietten kiiuflich (zur Deckung der Ausgrabungs- 
kosten) abzugeben. Die Fiihrtenabdriicke finden sich auf 
roten Sandsteinplatten und lassen entweder nur eine, gewBhnlich 
aber mehrere hintereinanderfoigende Fiihrten eines und des- 
selbcn Thieres erkennen. Wie es scheint, gehoren diese Fiihrten 
drei gut von einander unterscliiedenen Typen an und zwar 
liegen die trennenden Merkmale in der Anzahl der Zohen, 
in der Entwickelung des Ballens und der Fufswurzel, in 
der Grofse und in der Gangart der betreffenden Thiere.

Dr. W iilfing-T iib in gen  sprach iiber die Meteorifen in 
Sammlungen und iiber die Iliiufigkeit und Menge der 
Meteoriten uberhaupt. Gegeniiber der viel verbreiteten An
schauung yon der Scltenheit der Meteoritenfalle stellte cr 
fest, dafs wir dereń jetzt 533 und zwar wohl beglaubigt 
kennen. Yon ihnen gehoren 261 in die Gruppe der 
Chondrite (01ivin, Bronzit, Nickelcisen), 180 unter dic 
Metcoreisen und der Rest, abgesehen von 21 noch nicht 
untersuchten, mil der Zahl von 71 Fallen zu einer Menge von 
verschiedenen Gesteincn. Das Gesamtgewicht der in Samm
lungen belindlichen Meteoriten betriigt 32 000 kg. Daraus 
gelit hervor, einmal, dafs die heute fiir Meteoriten gezahlten 
horrenden Prciśe vollig ungerechtfertigt sind, v sodann aber, 
dafs ein vollig hinreichendes Materiał yorhanden ist, um 
von den wichtigeren Typen genauere chemische und mikro- 
skópische Analysen auszufiihrcn, ais dies bisher der Fali war.

Professor B a ltzer-B crn  sprach iiber die gegenseitigen 
Beziehungen zweier der wichtigsten diluvialen Gletscher 
der Schweizcr Alpen, des Rlifine- und Aargletschers. Die 
Schwciz hatte ebenso wie das nordlichc Europa drei Haupt- 
eiszeiten, von denen indessen die iilteste im Gebiete der 
genannten beiden Gletscher bislang nicht sicher nachgewiesen 
ist. Jede dieser Eiszeiten liifst sieli durch eine Kurve der 
Temperatur und der Niederschlśige von Parabelform dar- 
s teilen, dereń Aeste aber nicht gleichmafsig verlaufen,
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sondern aus vielen kleinen, den Oscillationen des Glctschers 
entsprechenden Kurven zusammengesetzt sind. Die Frage 
mm, wie weit diese untcrgeordneten Schwankungen des 
Gletscherrandes bei den verschiedenen Glelschermassen zeit
lich zusammenfielen, liifst sich dahin beantworten, dafs eine 
Coincidenz nicht existierte, dafs dcm Riickzuge des Rhóne- 
gletschers moglicherwcise ein Vorriickcn des Aargletschers 
zeitlich entsprach und umgekchrt. Naliirlich kann auch 
dieselbe Tcndcnz bei beiden gelegentlich gleichzeitig auf- 
getreten sein. Es geht dies aus dem Umstande hervor, dafs 
in der Gegend von Bern an mehreren Stellen Moranematerial 
beider Gletscher sich in Weohsellagerung findet; hier lag 
zur Eiszeit offenbar ein Gebiet vor, welches beide sich 
umstritten und abwechselnd occupierten. Fiir den zuwcilen 
recht bctriichtlichen Umfang dieser Oscillationen spricht der 
Umstand, dafs zu einer Zeit, ais der Uhonegletscher wahrend 
der letzten Eiszeit sich bereits weit zuruckgezogen hatte, 
der Aargletscher noch einen Vorstofs in das freigewordene 
Gebiet ausfuhrtc und bei Bern eine priichtigc, in mehreren 
parallelcn Reihen abgelagerte Endmor&ńe zurUckliefs. So 
wenig wie heute fielen also in der Eiszeit die Bewegungs- 
schwankungen der Alpengletscher zeitlich zusammen. — 
Rhone- und Aargletscher, resp. ihre Moranen, lassen sich 
nach den Gesteinen der erratisclien Blocke vortreHlich von- 
einander unterselieiden, indem fur ersteren Smaragdit-Gabbro, 
Eklogit und andere auffalligc Gesteine aus dem Wallis 
charakteristisch sind, die letzteren fehlen. Wahrend der 
zweiten (mittleren) Eiszeit war die Ausdehnung der beiden 
grofsen Gletschermassen grofser ais in der letzten, sodafs 
der Rhónegletscher bis zum Rheine boi Basel reichte und 
die erste Keite des Faltenjura iiberschritt Wahrend im 
Verbieitungsgebiete der zweiten Eiszeit, soweit es aufserhalb 
desjenigen der dritten liegt, die Moranen in einzelne Stiicke 
aufgelost resp. so zerstort sind, dafs nur die grofsen Blocke 
noch ais Residualbildung dic ehemalige Verbreitung an- 
zeigen, sind die jiingeren Moranen nur wenig denudicit 
und fast ganzlich unverwittert

In der Dienstags-Sitzung, in welcher Prof. B a ltzer -  
Bern den Vorsitz fiihrte, sprach zunachst Dr. W einsclienk -  
Miinchen iiber die Ursachen der Firbmig allochroinatischer 
Mineralien. Die wechselnde Farbung, welche eine und 
dieselbe Mineralspezies darbietet, ist eine im hochsten Grade 
charakteristischc Erscheinung, ohne dafs man aber bis heute 
fiir eine grSfsere Auzahl von Fallen eine plausible Er- 
kliirung gefunden hatte. Die Farben gleichen den Anilin- 
farben dadurch sehr haufig, dafs sie wenig licht- und 
wiirmebestandig sind. Daher riihrt auch die heutzutage 
iiberall verbreitete Annahme, dafs diese FarbstoITe organischer 
Natur seien und dafs die Mineralien ihre Farbung einem 
Gehalte an Kohlenwasserstoffen verdanken. Dagegen ist 
hervorzuheben, dafs gerade die Kohlenwasserstoffe immer 
farblose Verbindungen sind und dafs weitaus am hauligsten 
die gefiirbten Varietaten einer grofsen Anzahl von Mineralien 
sich unter Verhaltnissen finden, welche dic Gegenwart 
organischer Substanzen ganz unwahrscheinlich machen. Die 
Ursache der Farbung liegt vielmehr in einer Sufserst 
geringen Beimengung anorganischer Substanzen, unter welchen 
seltene und wenig stabile Verbindungen der selteneren 
Klemente eine Hauptrolle spielen, wie ja aueh die 
Lagerstiitten, in welchen solche Elemente sich finden, die 
reichsten Fundstatten gefarbter Quarze, Flufsspate, Apatite 
u. s. w, darstellen.

Dafs es sich thatsachlich um anorganische Substanzen

handelt, welche die Farbung bedingen, wird auch dadurch 
bcwiesen, dafs durch Erwśirmen entfarbte Erystalle, z. B. 
von Flufsspat, unter dem Einflusse der Rontgenschen Strahlen 
ihre Farbc wieder erhalten.

Endlich ist noch ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
diesen in iiufserst fciner Ycrteilung vorhandenen fremden 
Beimengungen und dera krystallographischen Habitus, sowie 
naincntlich auch den sogcnannten optischen Anomalien nicht 
zu verkenncn.

Prof. Chelius-Darmstadt sprach iiber die Entstehung 
der sogcnannten Felscnmeere. Diese in sehr vielen Gebirgen 
weitverbreitcte Erscheinung- kann durch sehr verschiedene 
Ursachen bedingt sein: 1. Die am hiiufigstcn zu beob-
achtenden Felsenmeere der Granitgebirge entstehen dadurch, 
dafs der Granit durch eine Anzahl von Kluftsystcmcn in 
kubische Stiicke zerlegt ist; von den Kliiftcn aus greift 
dic Verwitterung das Gestein an und verwandelt es in 
lockeren Grus, in wclchem mehr oder weniger grofse, feste, 
unverwitterte Kcrno iibiig bleiben. Stellenweise wird nun 
durch lliefsendes Wasser der Grus beseitigt und die Kerne 
werden aus ihrer Hiille heiausgeschiilt, bleiben aber an Ort 
und Stelle liegen, da sie zum Transporte zu schwer sind.
2. Bei Lindenfels im Odenwald bestehl ein Abhang in 
scinem oberen Teile aus Diorit, im unteren aus Schiefer, der 
unter jenen einlallt. Durch die Verwitterung des Schiefers 
wird der Diorit zum Abstlirzen gebracht, seine Blocke 
rollen herab und bilden ein Felsenmeer auf der Schiefer- 
unterlagc. Die Blocke sind kleiner wie bei dcm Granit. 
(In derselben Weise entstehen auch die Felsenmeere in 
der Umgebung von Basaltbergen. Anm. d. Ref.) 8. Durch 
Auswaschuug von Gchangelehmen entstehen oft recht be- 
deutende Felsenmeere mit scharfeckigen, nur wenig kanten- 
bestofsenen Blocken. 4. Wenn Blocklehme vom Charakter 
der Grundnioriinen ausgewaschen werden, so bleiben die 
meist abgerundeten Blocke an Ort und Stelle liegen.
5. Wenn Endmoriinen ein Thal quer uberziehen, so konnen 
auch aus ihnen Felscnmeere werden. Gewohnlich ist der 
zuriickliegende Teil des Thales versumpft, der davor liegende 
terrassenartig abgesetzt.

Geh. Rat v. K oen en -Gottingen wies darauf hin, dafs 
es auch Blockme«re giebt, die durch Bergstiirze erzeugt 
sind, sowie schliefslich solche, die durcli Freilegung tertiiirer 
Khollensteine (Quarzite) aus den sie einhiillcnden Quarz- 
sanden entstanden sind.

Dr. S a lom  on-Pavia sprach iiber die Lagerungsver- 
haltuissc des Tonalites am Adamello. In dieser s iid a lp in en  
Gebirgsgruppe bedeckt das genannte E ru p tiv g e s te in  eine 
Flachę von 1 3 — 1400 qkra und z war so, dafs der hochste 
Punkt seines Anstehens 3200 m iiber dem niedrigsten liegt. 
Nach der AnsielU des Yortragenden ist die von ver- 
scliiedenen Forschern angenommene vulkanische E n ts tehung  
dieser Massen volIig ausgeschlossen: was man fiir TulTe
gehalten hatte, sind in Wirkliclikeit kontaktmetamorphiśche 
Sandsteine und Liaskalke; dagegen spricht alles fiir einen 
durch spśitere Denudation freigelegten Tiefenergufs: der 
ganze gleichformige Gesteinscharakter, das Ftdilen einer Glas- 
basis und das Vorhandensein von Resten einer triassischen, 
durch Kontakt umgewandeltcn Sedimentardecke auf dem 
siidlichen Teile des Gebirges.

Geh. Rat von  K oen en  (Gottingen) sprach iiber das 
norddeutsche Neocom und die Versuche, dasselbe zu gliedern.

In der dritten Sitzung am Mittwoćh, in welcher Geh. 
Rat v o n  K oenen  den Yorsitz fiihrte, regte Prof. B e y s c h l a g
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im Auftragc des Berliner Vorstandes die Errichtung einea 
Denkmals fiir Beyrich au und bemerkte, dafs ihm dafur 
bereits von einer Seite 1000 zugesichert seien. —  Ais 
Ort der naclistjiihrigen Versammlung iturde Braunschweig 
gewahlt.

Prof. F ra a s sprach iiber die am Naehmittage anzu- 
trctende mehrtiigige Exkursion in die Alb und nach Ober- 
schwaben (Siehe Bericht III).

Inspektor R e g e l mann-Stuttgart sprach iiber den Stand 
der topographischen Aufnalime Wiirttembergs. Fiir die neue 
Mefstischblattaufnahme 1 : 25 000 liegen 1 8 0 0 0  ąuadratische 
Katasterkarten 1 : 2000  vor, dic durch zahllose Hohen- 
bestimmungen ergiinzt eine sehr genaue Grundlage liefern. 
Das Terrain wird durch Hbhenlinicn von 5 zu 5 Metern 
.ausgedriickt, die Karto mehrfarbig gedruckt. Von den 
180 Bliittern, die wie die preufsischen Gencralstabskarten 
an die Gradeinteilung anschliefsen, liegen bislang 10 vor.

Prof. B altzer-B ern  sprach Ubcr den im Mai dieses 
Jahres erfolgten gewaltigon Muhrgang des Lammbaches bei 
Schwenden am Brienzer See.

Der Verfasser legte eine von Herrn Dr. Denckmann 
■cingesandle Mitteilung vor, wonach derselbe in den bislang 
fiir ausschliefslich devonisch gehaltenen Sediinenten des 
Kellcrwaldes obersilurische Petrefakten, Graptolithen und eine 
Corbula gefunden habe. Die BelegstUckc waren beigefugt. 
Ilerr v. Kocncn wies auf die Bedeutung dieses Fundes fiir 
die Altersbeurteilung auch gewisser Haizer Schicliten hin.

Dr. W iilfing-T ubingcn  legte einen Spektralapparat 
zur Erzeugung monocbromatischen Lichtes fiir die Unter- 
suchung sehr kleiner Objekte vor.

Dr. O ppen h cim-Berlin sprach iibcr das Tertiiir im 
sudlichen Frankreich, seine Faciesentwickelung und die 
gegenseitigen Beziehungen der am Mittelmeer und auf der 
atlantischen Seile gelcgencn Ablagerungen.

Dr. Th ii r ach-Heidelberg sprach iiber eigentumliche 
Lagerungsstorungen, die cr im niirdlichen Franken, bei 
Niirnberg und ostlich vom Nordlinger Riefs bcobachtete und 
auf glacialen Ursprung zuriickfUhren mochle.

Mit einem Danke fiir die voi'trefTliche Geschiiftsfuhrung 
wurde dic Sitzung geschlossen.

Die Naehmittage der beiden ersten Sitzungstage wurden 
zu Ausflligen in die Umgebung Stuttgarts verwendet und 
zwar besuchten wir am Montag Nachinittag die Umgegend 
von Cannstatt. In einer Zalil von mehr ais 50 begaben 
wir uns mit der Bahn' nach Cannslatt und wandten uns 
von dort aus direkt einem im Bau befindlichen langen und 
tiefen Einschnitte einer neuen Eisenbahn zu, durch welche 
eine vom Ncckar gebildete grofse Schleife abgeschnitten 
und eine direkte Verbindung der beiden von der Kopf-
■ station Stuttgart aus im Neckarthale auf- und abwiirts fiihrenden 
Bahnen hergestellt wird. Zwischen dieser Bahn und dem 
alluvialen Thalboden des Neckar lagen eine Reihe von 
mteressanten, iiufserst versteinerungsreiclien Diluvialschichten. 
Die aheste derselben ist ein alter Neckarkies, der wahr
scheinlich, in der Ilaupteiszeit, von den damals etwa 
15 20 m hoher (liefsenden Gewiissern des Neckars ab-
gelagert wurde. Zum Teil diesem Kies aufgelagert, zum 
Teil direkt auf den bunten Mergeln des mittleren Keupers, 
liegt ein eigentiimlichcs Gebilde, welches allgemein ais

nstatter Mammutlehm bezeichnet wird. Es breitet sich 
aus in der Form eines gewaltigen, flach abgeboscliten Schutt- 

egels und besteht in seinem hoheren Teile aus einer 
reccie in dem verschiedenartigsten Keupergestein, wird je

weiter nach unten um so feinkorniger, gelit in reinen Lehmund 
schliefslich in feine in einem Siifswassersee abgelagerte thonige 
Bildungen mit torfigen Zwiscłienlagen iiber. Dieses Gebilde 
enthalt in ungeheurer Zahl die Reste der diluvialen Fauna 
eingesclilossen und zwar finden sich neben den vorwaltenden 
Zahnen und Knoclien vom Mammut auch solche von 
Wildpferden, Rhinozeros, Hirscli und vielen anderen grofseren 
und kleineren Thieren. Die verschiedenen Aufgrabungen, 
die inuerhalb dieses Gebietes zum Teil in grofsem Umfange 
vorgenommen sind, haben ein enorm reichcs Materiał an 
Knochenresten geliefert, unter denen die beriilimte Mammut- 
gruppe des Stuttgarter Naturalienkabinetts ein Haupt- 
stuck darstellt. Dieses Haufwerk, bestehend aus etwa 
20 machtigen Mammutstofszahnen nebst Backziihnen und 
Extremitatenknochen derselben Thiere, sowie eingestreuten 
Pferdeknochen, wurden bei der Entdeckung unter per- 
sonlicher Fiirsorge des Konigs Wilhelm im Anfangc 
des Jahrhunderts mit grofser MUhe und Geldkosten in 
seiner Gesamtheit erhalten und in der urspriiiiglichen 
und natiirlichen Lage der Knochen nach Stuttgart trans- 
portiert. Ueber diesem Mammutlehme folgt in grofser 
Miichtigkeit ein horizontal gescliicliteter, fast poroser Kalk- 
tufT, der in seinen oberen und unteren Lagen feinsandig 
wird und seine Entstehung den noch heute in Cannstatt 
zu Tage tretenden sogcnannten Sauerwasserquellen yerdankt, 
nacli denen er den etwas eigentumlichen Namen „Sauer- 
wasserkalk" erhalten hat. Diese Kalktuffe bergen aufser 
vereinzelten Wirbelthierrcsten eine Fiille von schon er- 
lialtenen Bliittern und besonders in den sandigen Schicliten 
eine ungeheuere Fiille von Conchylien-Schalcn. In dem 
zum grofsten Teil bereits wieder abgedeckten Eisenbalin- 
einschniltc war an einer Stelle fiir unseren Besucli das 
vollstiindige Profil noch offen gehalten worden und wir 
konnten hier und an anderen Stellen selien, dafs der Kalk- 
tuff sich in einem weit hoheren Niveau befindet ais der 
heutige Austrittspunkt der Cannstiidter Qucllen. Das ist 
nur so zu erkliircn, dafs die Quellen ihren Austrittspunkt 
allmiihlich tiefer gelegt haben. Es ist mit grofser Wahr- 
scheinlichkeit anzunehmen, dafs diese Vertiefung durch die 
Quellen selbst veranlafst ist. Sie entnehinen den kolilen- 
sauren Kalk, mit dem beladen sie die Oberfliiche erreichen, 
den Schicliten der tiefer liegenden Muschelkalkformation 
und haben dieselben infolgedessen in grofser Ausdehnung 
ausgelaugt. Dadurch entstelien unterirdische llohlriiume, 
in welche das Terrain von oben her allmiihlich naclisinkt. 
Dafs diese Senkungsbewegungen auch heute noch nicht 
zum Stillstande gekommen sind, ist an und fiir sich schon 
ganz natttrifch, wird aber am deutłichsten dadurch bewiesen, 
dafs noch in der historischen Zeit in Cannstatt ofter 
lokalisierte Erdbeben auftraten, die mehrmal? init bedenk- 
lichen Bergsenkungen verkniipft waren. So berichtet die 
Chronik aus dem 17. Jahrhundert, dafs bei einem solchen 
Erdbeben eine 16 Morgen grofse Scholle mit den darauf- 
stehenden Gebiiuden 30 Fufs tief yersank. Ich habe oben 
bereits ausgefiihrt, dafs auch der kesselformige Einbruch 
des Stuttgarter Thales hochst wahrscheinlich auf die gleiche 
Ursaehe zuruckzufiihren ist.

Der Kalktuff wird seinerseits auf den Hohen von einer 
machtigen Lofsdecke iiberlagert, die zum Teil primar ist, 
zum Teil aber nur durch Abschwemmung und Umlagerung 
iilterer, hoher gelegener Losse entstanden ist. Auch diese 
Losse besitzen einen grofsen Reiclitum an Conchylien.

Ais wir den Einschnitt durchschritten liatten, kamen
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■wir auf den gewaltigen, das Cannstiidtcr Tlial iiber- 
spannenden Viadukt und hatten von demselben aus einen 
prachligen Blick iiber das fruchtbare Lettenkohlengebiet 
im Norden mit seinen aufgesetzten Tafelbcrgen und auf 
einzelne Berge des Randes der Alb im Siiden. Nun 
wendeten wir uns nach Osten und iiberschritten die Ver- 
werfungslinic, an welcher die Felderschollc abgesunken ist, 
worauf wir auf den an die Keupcrmergel anstefsenden 
Muschelkalk gelangten. In einem miichtigen Steinbruche 
sieht man die obersten Horizonte des Iiauptmuschclkalkes 
sehr schon aufgeschlosscn, uberdeckt von den untersten 
Lettcnschichten, der sogenannten Lettenkohlengruppe. Der 
Muschelkalk, in der Ilauptsachc ais Dolomit entwickelt, 
ist aufserordentlich vcrsteinerungsarm und lieferte nur einige 
Myophorien, sowie von den Arbeitern zuruckgelegte lleste 
eines interessanteń Krebses, Pcmphyx, die von den Sammlern 
sehr begelirt wurden.

Der Ausflug am Dienstag Nachmittag fiihrte uns 
mittelst der Zahnradbahn hinauf nach Degerlocli auf das 
Felderplateau, das von cincr Decke von Arietenkalk des 
untersten Lias gebildet wird. Die Kalkę selbst sahen wir 
nur sehr sparlich aufgeschlosscn, und erst in den obersten 
Schichten der Grenzbildung zwischen Keuper und Lias, 
dem Rh lit, sahen wir einzelne Sandsteinbruche, in denen 
auch die charakteristischen Yersteinerungen gefunden wurden. 
In diesen Rhiitsandsteinen findet sich ganz lokal eine nur 
wenig miichtige interessante Schicht, das sogenannte Bonebed, 
eine Ktiochenbrcccic, welche aus Ziihnen, Fischschuppen 
und Saurierknochen zusammengesetzt ist.

Der Abstieg zum Stuttgarter Thale fiihrtc uns iiber die von 
zahlreichen Staffelbruchen durchsetzten Schichten des oberen 
und mittleren Keupers. Wir sahen die Zanklodonsandsteine, 
darunter dic Semionotenschichten, die gerade hier friiher 
eine reiche Ausbeute der priichtig erhaltenen Fische lieferten, 
in tieferem Nivcau den Stubensandstein, der bei der Yer- 
witterung zu einem weifsen Quarzsande zcrfiillt und seiner 
Verwcndung ais Stubcnsand den Namen verdankt, und 
kamen hierauf in einen gewaltigen Steinbruch, in welchem 
das Hauptbaumaterial Stuttgarts, der Schilfsandstein, ge- 
wonnen wird. Er wird von dem nachsthohercn Sandstein- 
niveau durch eine 20 — 25 m miichtige Schicht von roten 
gipshaltigen Mergeln getrennt. Rings um Stuttgart herum 
erblickt man an zahlreichen Stellen diese gewaltige „rote 
Wand", die diesen Gipsmergeln den auch in der Geologie 
eingefiihrtcn Namen gegeben hat und die durch ihre 
intensivc Farbę von dem Griin der umgebenden Weinbergc 
priichtig sieli abhebt und dem Charakter der Umgebung der 
Hauptstadt ein ganz eigentiimliches Geprage verleiht.

Der Abend dieses Tages versammelte die Tcilnehmer 
im Stadtgarten; in den Riiumen der elektrischen und kunst- 
gewerblichen Ausstellung.

Zeit schon an der Grenze der zuliissigen Beanspruchung 
angelangt. Trotzdem die Einwirkung der mittelcuropaischen 
Zeit und der Gasglulilicht-, sowie der elektrischen Beleuchtung' 
dcm weiteren Fortschreiten des grofsten Tagesverbrauches 
eine zeitlang Einhalt gethan hatte, stieg derselbe bis auf 
118 000 cbm bei einer Erzeugungsfiihigkeit von rund 
125 000  cbm und einem Fassungsraum der 3 Gasbehaltcr 
von nur 70 500 cbm. Die Verwaltung stellte deshalb den 
Plan fiir einen neuen Gasbehiilter von etwa 55 m Durch
messer auf, der 3 ineinander gcstellte Abtcilungen haben, 
3 fach teleskopiert sein und nach Berliner Yorbildcrn um- 
mauert werden solltc. Die Kosten eines solchen 70 000  cbm 
haltenden Gasbehiiltcrs wurden zu nahezu 1 Million Mark- 
ermittelt. Bei der Beralung iiber den Gegenstand in der 
Stadtvcrordneten - Versammlung erwilhnte der verstorbene 
Gehcimrat Langen, er glaube, nach dem, was er in England 
an grofsen Gasbchiiltern gesehen habe, dafs man die Um- 
mauerung entbehren konne, dereń Herstellung und Unter- 
haltung bedeutendo Kosten erfordern. Es gab das den A n la fs  
zu der R e ise  einer K o m m iss io n  unter Ftihrung von Direktor 
Joly nacli England, die zu dcm Ergebnis fuhrte, dafs von 
der Uminauerung A b s ta n d  genommen werden konne. Giebt 
es doch in E n g la n d  und Amerika eine ganze A n z a h l weit 
grofserer frei stehender Gasbehiilter, bis'' zu dem Kolofs  ̂
der East Metropolitan Geselischaft in London, der bei 
90 m Durchmesser, 6 facher Teleskopierung mit iiber GO m 
Gesamthohe, 345 000 cbm fafst. Inzwischen war iibrigens 
auch in Berlin ein frei stehender Gasbehiilter von noch 
etwas grofseren Abmessungen durch eine bekannte L o n d o n e r  
Firma in B a u  genommen worden. D ie  Kosten eines solchen 
freistehenden teleskopischen Gasbehiilters wurden sieli 
schon nicht unwescntlich billiger gestellt haben, ais
die des ummauerten. Man entschlofs sich jedoch, von 
einem Neubau abzustelien und statt dessen den einen
der vorhandenen Behiilter auf Teleskopform umzubauen, 
was anging, nachdem man auf die Ummauerung verzichten 
konnte. Dieses Vorgehen bringt eine ganze R eihc- 
von Vortcilen, zunachst den, dafs der sofortigc Z u - 
wachs von R a u m  kein so bedeutender zu sein brauchte.

_ Das aufgestellte Projekt ergab fiir den dreifach teleskop! erten 
alteu Gasbehiilter eine Fassung von 63 000  cbm, d. i. rund 
40 000  cbm Zuwaclis. Wahrend ein Neubau unter dem 
Rahmen von 70 000  cbm rationell nicht wohl auszufuhren< 
gewesen wiire. Dann fallt das teuere Bassin mit Zubelibr 
ganz weg und es braucht keine ' weitere Grundfliiche in-
Anspruch genommen zu werdeu. Der Anschlag ergab des
halb fiir diese Ausfuhrung nur dic Summc von rund 
370 000  J L , an welcher voiaussichtlich noch etwas erspart 
werden wird. Eingehende Beratungen mit der Kolnischen 
Maschinenbauanstalt und dereń Spezialtcchniker Ingenieur 
Gareis — demselben wurde auch spiiter dic Ausfiihrung. 
iibertragen —  ergaben, dafs man den einen Behiilter in 
der Zeit vom 1. Marz bis 1. Oktobcr entbehren konne 
und dafs in diesem Zeitraum der Umbau auch zu bewerk- 
stelligen sei. Dieser ist nun in hochst interessanter Weise 
durchgefiihrt; zunachst lag, dank der soliden Ausfiihrung 
des alten Bassinkorpers, die Moglichkeit vor, auf den vor- 
handenen Mauerpfeilern, -welche die alten Fiihrungsstander 
tragen, das mehr ais dreifach hohere, im ganzen 3o m 
hohe Fiihrungśgerippe fiir den Tcleskopbehiilter aufzubauen. 
Dabei ist auf die Versteifung gegen Winddruck, die Haupt- 
inanspruchnahmc, gebiihrende Riicksicht genommen. Dann 
ist der alte Behiilter durchgeschnitten, der Mantel desselben-

Technik.
E i n  B e s u c h  d e r  s t a d t k o l n i s c h e n  G a s a n s t a l t  i n  

E h r e n f e l d .  In  d ie s e r  A n s ta i t  is t  e in e  h o ch in te ressan te  
A rb e it  in A u s fu h ru n g  b eg riffen , w ie  s ic  in  D eu tsch lan d  in 
a h n lic h e m  U m fan g c  b is  j e t z t  no ch  n ic h t g em ach t w orden  
is t. E s  h a n d e l t  s ic h  um  d en  U m b a u  des e in en  d e r  3 
grofsen  G a s b e h iilte r  v o n  50 m  D u rch m esser in  einen so lchen  
m it tc le sk o p is c h e m  A u szu g .

D ie  L c is tu n g sf iih ig k e it  d e r  A n s ta it  so w o h l, a is n am en tlic li 
a u c h  d e r  F a ssu n g sra u m  d e r  G a sb e h iilte r  w aren  se it liingerer
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entsprechend versteift worden und oben mit einer Tasse 
versehen, so den unterslen Iling des neuen Beliiilters 
bildend. Die Haube ist entsprechend verkiirzt worden 
und auf ein im Bassinboden angebrachtes eisernes Zwischen- 
gerust, welcties stehen bleiben soli, aufgelegt. Darauf ist 
der obere engste Ring zusammen gebaut worden. Zur 
Zeit wird der mittlere Ring, dessen unterc Tasse 
sclion fertig ist, zusammengebaut; derselbe hiingt in 
einer grofsen Anzahl von Bockwinden und wird mittelst 
gleichiniifsigem Niederlassen von Schrauben, auf Kommando 
von der Mitte her, zwischen den beiden anderen Ringen 
durchgesenkt. Es ist nachher noch die obere Tasse dieses 
Ringes herzustelleti und dic alte Glocke mit dem obersten 
Ringe zu verbinden, dann ist der eigentliche Umbau bis 
auf die Anschlusse u. s. w. ausgefulirt. Derselbe erfordert 
rund 500 000  kg Eisenkonstruktion und 350  000  kg Bleche, 
in der Ilauptsache Flufseisenbleche von 2*/? mm Dicke, 
an den Tassen und Anschlufsstiicken u. s. w. aber auch 
bis zu 11 mm. Die ganze Arbeit ist volikommen nach 
Wunsch vorangeschritten, auch erfreulicherweise noch kein 
Uufall vorgekommen.

Die Wirkung des so mit verglcichs\veise geringen 
Unkosten vorgenommenen Umbaues auf die ganzen Betriebs- 
verhiUtnisse der Gasanstalt wird eine sehr nachhaltige sein. 
Zuniichst bekommt sie einen Vorratsraum von 110 000 cbm 
gegen 125 000  cbm Leistung, ein so gunstiges Verhaltnis, 
wie es wenige deutsche Stiidte liaben. Es ermogliclit das 
im niichsten Jahre vcrschiedcne Neubauten, Anschlusse und 
Erneuerungcn vorzunehmen, die sehr wiinschenswert sind, 
aber eine mindestens zweimal 24stiindige Versorgung der 
ganzen Stadt aus den Behiiliern allein erfordern. Dann 
steht natiirlich bei eintretendem Bcdarfe einem spiiteren 
Teleskopieren der beiden anderen Bchiiltcr auch nichts im 
Wege. Es kann also mit ungefahr dem Aufwandc, den 
der eine ummauerte Behiilter gekostet hatte, auf der alten 
GrundlUiche ein Fassungsraum von rund 190 000 cbin 
hergestellt werden, gegen rund 140 000, die die 3 alten 
mit dem einen neuen gehabt hatten, und die ganze Summę 
braucht erst nach und nach bei wirklich eintretendem 
Bediirfnis ausgegeben zu werden. C. Sch.

D i r e k t e  U m s e t z u n g  d e r  K o h l e  i n  m e e h a n i s e h e  
E n e r g i e .  Eines der wichtigsten Probleme der Elektro
technik scheint nach der ^Elcktrotechnischen Zeitschrift" in 
jungster Zeit seiner Losung um ein betriichtlichcs Stiick 
niilier geriickt zu sein. lim die in der Kohle aufgespeicherle 
Energie ais Elektrizitat nutzbar zu machen, ist man ge- 
notigt, zuniichst Wiirme zu cizeugen. Diese Wiirme wird in der 
Dainpfmaschine in meehanisehe Arbeit umgesetzt, vermittelst 
derselben wird eine Dynamomaschine getrieben und erst 
dieser entnimmt man energische Energie. Diese vielfache 
Umsetzung bedingt es, dafs nur ein versclnvindend klciner 
Bruchteil der Energie, welche die Kohle enlhiilt, ais elek
trische Energie zu erhalten ist. Die aufserordentlich zahl- 
reichen Bestrebungen, der Kohle direkt elektrische Energie 
zu CIltnehmen, haben bisher zu keinem Erfolge gefiihrt. 
In einem kiirzlich gehaltenen Vortrage vor der Elektro- 
teclinischen Gesellschaft hat nun Dr. Alfred Coehn eine 
Keihe von Untersuchungen vorgelegt, welche zu einer 
"enigstens prinzipiellen Losung der Frage gefiihrt haben. 

r- Coehn studierte dic Veranderungen, welche Kohle in 
cliwefelsdure unter Einwirkung des elektrischeu Stromes 

erfalirt. Er fand dabei, dafs sich unter ganz bestimmten 
edingungen eine vollstiindige Yerbrennung der Kohle zu

Kohlensiiure innerhalb der Siiure erzielen liifst. Eine Ab- 
iinderung der Bedingungen liefs neben der Vergasung der 
Kohle eine Auflosung derselben in der Siiure eintreten.
■ r. Coehn schlofs, dafs in dieser Losung Kohle in einer 
Form vorhanden sei, in der sie der Richtkraft des elek- 
trischen Stromes zu folgen imstande wiire. War dies aber 
der Fali, so mufste sich Kohle wie ein Metali aus der 
Losung ais galvanischer NiedersclUag erhalten lassen. Der 
Elektrotechnischen Gesellschaft wurde eine Reihe von Gegen- 
stiinden vorgelegt, wclche mit einem solchen Ueberzug aus 
Kohle versehen waren. Nachdem Dr. Coehn so die Mog- 
lichkeit gezeigt hatte, dafs sich Kohle wie ein Metali ver- 
halten konne, benutzte er die erhaltenen Resultate zur 
Konstruktion eines galvanischen Elements, in welcliem stait 
des bisher ublichen Zinks ais Losungselektrode Kohle be- 
niitzt wurde. Wiihrend man aber beim Zink eine grofse 
Auswahl hat unter den Metallen, welche ais Gegenelektrode 
gebraucht werden konnen, ist man bei der Kohle in dieser 
Auswahl iiufserst beschriinkt, da nur wenige Korper der zu 
stellenden Bedingung geniigen, dafs sie noch elektronegativer 
sind, ais die Kohle. Es wurde Bleisuperoxyd in der Form 
einer geladenen Accumulatorplatte verwendet. In dem da
durch erhaltenen Elemente ist das am Anfang erwahnte 
Problem im Prinzip geliist. Das Element zeigt eine 
Spannung von 1,03 Volt und liefert Strom durch direkten 
Verbrauch von Kohle, welche sich dabei in ihre Ver- 
brennungsprodukte verwandelt. Die „Elektrotechnische 
Zeitschrift" betont, dafs die Entdeckung von Dr. Coehn 
vcrmutlich in verschiedenen Richtungen vou grofser Trag- 
weitc sein werde. Insbesondere fiir die organische Chemie, 
welcher damit die Beherrschung eines neuen Mittels zur 
Bildung ihrer Produkte gegeben ist, indem Kohlenstoff nun
mehr auf elektrischem Wege in organische Korper ein- 
gefiilirt werden kann.

E l e k t r i s c h e  W e i c h e n -  u n d  S i g n a l s t e l l u n g .  Die
Teilnehmer der Jubiliiumsfcier des Vereins deutscher 
Eisenbahnverwaltungen besichtigten, wie die Zeitung des 
Vcreins beriehtet, u. a. auch die Station Westend, auf 
welcher dic Hauptziigc fiir die Stadt- und Ringbahn zu- 
sammengestellt werden. Dieselbe ist in den beiden Vor- 
jaliren mit einem Kostenaufwande von mehr ais 1 Million 
Mark umgebaut bezw. erweitert worden. Gegenwiirtig ist 
man noch mit Ausfuhrung der Stellwerksanlagen bescliiiftigt; 
bei einem der 6 Stellwerksbezirke und zwar dem ziemlich 
inmitten des Bahnhofs belegenen, ist dabei mit einem 
Aufwande von etwa 32 000.*#., und zwar eben erst fertig 
geworden, ein ganz neues, den Erlindern Siemens & Halske 
patentiertes System der elektrischeu Weichen- und Signal- 
stellung in Betrieb genommen; eine ithnliche Anlage war 
bisher nur erst in Oesterreich in Prerau seitens der Kaiser 
Ferdinands-Nordbahn hergestellt und sind auf Station Westend 
infolge der dort gemachtcn Erfahrungen w'esentliche Ver- 
einfachungen und Yerbesserungen ermogliclit worden. Der 
bei der Besichtigung anwesendc Herr Pfeil, Oberingenieur 
der Firma Siemens & Ilalske, erliiuterte den hochst einfach 
erscheinenden Apparat, der tadellos funktionierte und an 
der Kontrolltafel genau erkennen liefs, welche der im 
Stellwerk angeschlossenen 15 Weichen zur Zeit fur die 
Benutzung frei, welche davon ausgeschlossen waren. Der 
im Stellwerk amtierende Weichensteller hat dabei keine 
Hebelarbeit mehr notig, es geniigt eine Tasterumstellung, 
durch welche an der betrelfenden Weiche ein Motor in 
Wirksamkeit tritt und diese Weiche mit dem zugehorigea
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Signal uinstcllt; wenn dic Weiclie von einem Zuge besctzt 
wird, tritt dieser Motor selbstthatig in Kraft und zeigt an 
der Kontrolitafel im Stellwerke dem Weichensteller diese 
Bcsetzung an. Die Einrichtung ist bewunderswiirdig, un- 
gemein einfacli und, wie cs scheint, auch iin Betriebe 
nicht selir kostspielig, denn Herr Pfeil versicherte, dafs 
300 Weichenumsteiiungen nicht mehr Elcktrizitiit in An- 
sprucli nehmen ais eine einzige Bogenlampe. AUcr Wahr- 
scheinlichkeit nacli ist dies elektrische System dasjenige 
der Zukunft; dies war die viel verlautete Meinung der bei 
der Besichtigung Beteiligten.

D i e  n e u e  S c h i f f g k o n s t r u k t i o n  B a z i n .  Der franzo- 
sische Ingenieur Ernst Bazin hat einen ganz neuen Schiffstyp 
erfunden, und seinem erstgebauten Schiffe, welches in den 
letzten Tagen in St. Denis vom Stapel gelassen ist, den 
Namen Rolldampfer (bateau rouleur) gegeben. Es hatten 
sich zu dem Schauspiel eine grofse Anzahl hcrvorragender 
Marine-Oflizicre und SchiITsingenieure eingefunden, um einen 
Blick auf das fremdartige Schiff zu erlangen, welches nach 
der Meinung melirerer Knpazitśiten eine grofse Umwiilzung in 
dem bisherigen Bau der Seeschiffe hervorbringen diirfte. 
Das Schiff ist nooh nicht vollst;indig fiir eine Seereise fertig 
gestellt, insofern die innere Einrichtung, Maschinen und 
Schornstein noch fehleu. Diese werden erst in Rouen ein- 
gebaut; dann ist das Schiff ais vollst;indiges SeeschiiT zu 
bezeichnen. Man will im Oktober mit den Probefahrten 
nacli England beginnen.

B e v o r d ie se  V e rs u c h e  z u r  S ec  g e m a c h t s in d , h a t  cs 
k e in e n  Z w e c k , iib e r  d ie  w irk lic h e  L e is tu n g sfiih ig k e it und  
S c e tu c h tig k e it  d e s  D am p fers  zu  sp re c h e n .

Bazin glaubt, dafs sein Schiff 22 Knoten Gcschwindig- 
keit beątiem erreiclien wiirde. Der Schiffskorper besteht 
aus einer geschlossenen Stalilblcchbrucke mit vier grofsen 
Radem an jeder Seitc und mit drei Schornsteinen. Die 
Kabinen fiir Passagiere und Maunschaften beflndeił sich auf 
Deck, die SchiiTsladung in dem Innenraum rings um den 
Maschinenraum herum; jcner Raum wird wasserdiclit her- 
gerichtet. Das Bazinsche SchitT ist 131 Fufs lang und 
40 Fufs breit. Die Rader haben 33 Irnfs Durchmesser; 
die Maschinen entwickeln 550 Pferdekrafte fur die Schraube 
und 150 fiir die Rader.

Der Ertindcr glaubt mit seinem Schiff die Reise von 
Havre nach New-York ir 100 Stunden ausfUhren zu konnen.

Mineralogie und Geologie.
D i o  H a r t e s k a l a  in  a b s o l u t e m  M a f s e .  Zum Schlufs 

jeiuer berUlunten Abhandlung iiber die Beriihrung (ester 
elastisclier Korper (Verh. d. Ver. z. Ford. d. Gewerbfl. 
Berlin 1882, 449. ff.) kam der gen i ale H e in r ich  H ertz 
auch aui die Hartę zu sprechen und gab, nachdem er nach
gewiesen, wie ungenugend alle bis dahin fur dieselben 
gegebenen Begriffsbestimmungen und Ermittelungsmethoden 
seien, eine Definition, welche dahin lautet: „Die Hartę ist 
die Festigkeit, welche ein Korper derjenigen Deformation 
entgegensetzt, die einer Beriihrung mit kreisformiger Druck- 
flache entspricht — und wird gemessen durch den Normal- 
druck auf die Flacheueinheit, welcher im Mittelpunkt einer 
kreisfórmigen Druckflache herrschen mufs, damit in einem 
Punkte des Korpers die Spannungen eben die Elastizitata- 
grenze erreiclien." Ob diese Definition richtig und erschbpfend 
ist, wird erst der weitere Ausbau der Hiirtelehre auf ihrer 
Grundlage erweisen konnen, zweifellos verdient sic aber 
die Anerkennung, dafs sie wissenschaftliche Bestimmtheit 
erstrebt; die nach ihrer Yorschrift gemessene Hartę darf I

man schon deshalb ais a b s o lu te  bezeiciinen, da man zu 
ihrer Bcstimmung nur 2 aus ein und derselben in Frage 
kommenden Substanz hergestellte Korper und nicht auch 
eines andersartigen Korpers bedarf.

Ausfuhrbar sind solche Bestimmungen nach der Methode 
und mit dem Apparate von F. A u e r b a o h , welcher den 
Gedanken von Hertz zur Theorie ausgebaut hat (Gbtt. Nachr. 
1890; Ann. Phys. 1890 u. 1896), nur bei durchsichtigen 
Substanzen, zu diesen gehoren aber alle von M ohs in seine 
allbeliebte und in allen Kreisen eingeburgerte Harteskala 
aufgenommencn Mineralien. Deshalb ist denn Auerbaoh jetzt 
in der gluckliclien Lage, die absoluten oder theoretischen 
Werte der iiblichen „Hiirtegrade" mitteilen zu konnen, 
allerdings mit Ausnahmc desjenigen des Diamant, von 
welchem bislang keine zur Untersuchung geeigneten Stiicke 
zu erlangen waren. Allerdings besitzen auch diese „absoluten" 
Hiirtebestimmungen nur „rclativen" oder beschriinkten Wert 
und wurde deren Ermittelung durch mehrere besondere Um- 
stiinde erschwert. Zunaćhst bot sieli cin solcher darin, 
dafs „sprode" und „plastische" (oder „milde") Snbstanzen 
gegenuber kraftigen Beanspruchungen verscliiedenartiges Ver- 
haiten zeigen; beiderlei Substanzen sind aber in der Harte
skala vertreten und gegenuber den hier stattfindenden Be- 
anspruchungen zeigte sich nicht nur der ais mild von jeher 
anerkannte Talk, sondern auch Gips, Steinsalz, Kalkspat, 
Flufsspat und sogar noch Apatit plastisch. Ein anderer 
erschwerender Umsiand aber war die krystallinisclie Natur 
der Mineralien, insbesondere ilire dadurch gegebene Spalt- 
barkeit; in Beriicksichtigung der letzteren darf die krystallo- 
grapliische Richtung des Eindringens nicht aufser acht 
gelassen werden.

Die von Auerbacli ermittelten und in kg/qmm aus- 
gedriickten Werte der aufsersten, von den genannten Mine
ralien in angegebener Richtung ertragenen und eben 
schon zur Trennung der Teilchen fuhrenden Eindringungs- 
Beanspruchung (oder „absoluten Hartę") sind nun fur:
1. T a l k ................................................... etwa 5 kg/qmm

oder besser G ips (_L Spaltfl.) . „ 14 »
2. S t e in s a lz  (_L Wiirfelfl.) . . „ 20 »
3. K a lk sp a t (JL  Spaltfl.) . . . „ 92 „
4. F lu fssp a t (Oktaeder-Fl.) . „ 110 „
5. A p a tit  ( A c h s e ) ...................... „ 237 „
6. A d u la r  ( J _  Basis) . . . .  „ 253 »
7. Q u arz (A ch se)................................   308 „
8. Top as (_L B a s is ) ...................... „ 525 „
9. K oru n d  ( A c h s e ) .........................   1150 „

Die seit jeher bei der beliebten Methode des Ritzens der 
Mineralien behufs ihrer Ilartebestimmung schon empfimdetiea. 
Miingel der Skala, insbesondere deren u n g l e i c h e  Stufenhohe, 
treten in der Zusammenstellung dieser exakten Werte deut- 
licher und fafsbar hcrvor. Auerbach schliigt zur Belriedigung 
des praktischen Bediirfnisses vor, die grofsten Differenzen 
durch Einschaltung von Mittelgliedern zu beseitigen und 
zwrar sollen sich hierzu Gliiser aus der Jenaer Glasschmelzerei 
von Schott und Gen. besonders gut eignen, weil das chemisch 
genau bestimmte, amorphe Stoffe sind. Demnach wiirde 
sich empfehlen, in die Mohs’sche Harteskala. welche roit- 
samt der Ritzungsmethode trotz aller theoretischen Bedenken 
dennoch in stetem Gebrauch bleiben wird und soli, noch 
aufzunehmen das Borosilikatkronglas mit der absoluten 
Hartę 274 (zwMschen Quarz und Adular) und „leichtes 
Flinlglas" von 210  an abs. H , sowie scliwerstes Silikat- 
flintglas von 170 abs. H. zwisehen Apatit und Flufsspat.

O- L
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Yolkswirtscliaft und Statistik.
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 e h e n  Z o l l g e b i e t .

(Nach den m onatlichen Nactaweisen iiber den ausw artigen H andel des deu tschon  Zollgobietes vom K aiserlichen Statistjischon A rat.)

E i n f u h r.
1. Ja n u a r bis 31. Ju l i  1896. 1. Ja n u a r b is 31. Ju l i  1895. Ganzes Ja h r  1895.

T o n : S teinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks S teinkohlen jtiraunkohlen K oks
t t t t t t t t t

Freihafen H am burg . .
B e l g i e n ...............................
F rankreich  . . . . . 
G rofsbritannien . . .
N ic d e r la n d e .........................
O esterreich-U ngarn . . 
B ritisch A ustralien

261 063,6 
12 878,4 

2  300 379,8 
37 036,0 

294  344 ,S 4 33S 430,4

17 491,3 
155 528,0

23 141,7

15 977,6

258  596,4 
15 860,4 

18 7 5  817,6 
24 957,5 

331 326,8 
641,5

3 924 268,7

12 313,3 
225  030,4

8  804,2

9 831,3

507 943,4 
3 2  027,7 

3 972  663,6 
43 915,2 

554  420,6 
2  573,7

7 181 048,7

21 630,1 
385 360,4

32  801 ,2

18 232,4

Aus allen Landcrn inges. 2  909 502,3 4  338 431,0 227  253,6 2 509 448,1 3 924 269,7 256 875,8 5 117 356,1 7 181 050,2 416 778,5
A u s f ii łi r.

Nach:

1. Ja n u a r  bis 3 1 . Ju l i  1896.

S teinkohlen  
t

Braunkohlen 
t

Koks
t

1. Ja n u a r  b is 31. J u l i  1895.

Steinkohlen
t

Braunkohlen 
t

Koks
t

Ganzes Ja h r  1895.

Steinkohlen 
t

Braunkohlen; Koks
t  I t

Freihafen H am burg 
Belgicn . . . .  
D anem ark . . .
F rankreich  . . .
Grofsbritannien 
Ita lien  . . . .  
N icd e rlan d e . . .
O csterrcich-U ngarn 
Rufsland . . . .  
Schweden . . .
Schweiz . . . .
C h i l e ........................
Norwcgen . . .
Britisch A ustralien  
Spanien . . . .  
M eiiko . . . .

86 953,9 
513 605,3 

8  810,8  
36-1 718,9 

14 972,6
8 870,3

1 925 083,5
2  750 661,5 

146 760,2
9 763,3 

469 502,0
2  788.5

7  706,0

4 722,9 
134 486,6

0 519,3 
502  307,5

14 064,0 
74 739,0 

299 844,3 
116 294,1 
13 819,6 
39 795,6

5 797,5 
22 877,0

71
413

4
317 

14 
17 

1 7 6 6  
2 261 

103 
8 

410

199,0
066,2
519.8
696.5
330.3
051.9
178.4
885.2
942.2 
556,8
523.6

10 121,7

9 324,2 
220  593,4 

6 096,0 
536 877,5

11 845,0 
61 037,4 

316 681,8 
83 610,9 

9 928,3 
36 062,9

5  734,5 
11 506,0 

870,0 
1 487,5

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

18 135,9

7 873,0 
346 197,6 

12 256,1 
907 926,1

21 739,5 
122 217,4 
555 990,8 
143 658,3 
20  855,9  
72  202,3

9 479,5 
43 637,5

3 667,5
4 172,5 

2  293 327,6

Im vcr-
Nach allen L andem  insges. 6 319 288,5  7 941.4 1 263 056,0| 5 397

W e s t f a l i s e h e  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  e t c .  M itg e te i l t  du rc li 
A nton  G iin tlie r  in  H a m b u rg . D ic  M e n g e n  w es tfiilisch e r  
S te in k o h le n , K o k s  u n d  B r ik e tts , w e lc lie  w a lir c n d  des 
M onats A u g u s t 1896 (1 8 9 5 ) im  h ie s ig e n  V e rb ra u c h sg e b ie t  
ln u l a m tl ic h c r  B e k a n n tm a c h u n g  c in tr a fc n , s in d  fo lg e n d e :

T onnen  Si 1000 kg

008,0 10 673,3 1 0 3 6 0 8 3 7 ,8 18 8 1 3 ,9

In Ham burg P l a t z ............................................
Durchgangsveisand nach A ltona-K ieler Balin 

n „ L iibeck-H am b. „
n „ B erlin-H am b. „

Insgesam t
Durchgangsversand au f der O berelbe nach

B e rlin ....................................................................
Zur Ausfuhr w urden verladen . . . .

1896 
76 040 
29 425,5 

7  235,5  
4  070

116 771

11 772,5 
3 790

1895 
74 152,5 
3 2 1 6 2 ,5  

8  910 
4 287,5 

119 512 5

6 680 
1 312,5

G - e s a m t e i s e n p r o d u k t i o n  i m  D e u t s e h e n  R e i c h e .  
(N acli M itt. d . Y e re in s  D e u ts e h e r  E is e n -  u . S ta h l in d u s tr ie l le r .)

i —
o  

L £ ® ł £ ■i, a V
1896 3  .2

T 3  OJ 
3

Q> O 'TJ
S c  
£  2

£
s  -s 
2  -=

(Ut- C/l (U ■ 
£Ol

B
0rt

Oh S © 2  £ 
«  3V—/

B  £
O

o  "  . 3
M

Januar t 138 278 31 345 254  324 73  534 497 481
Februar . .

)) 130 811 35 276 251 921 63 242 481250
Marz . . . "

n 152 675 46  013 271 385 64  677 5 34750
April . .
Mai . .
T„ • * *

n 143 825 44  259 257  113 7 7 8 0 4 523 001
n 144 474 45 123 26 8  953 85  642 544 192

Juni . ,
Ju li . ' | i ) 138 699 44  364 263 425 68 643 515131

7} 149 096 46 803 270  226 73 651 539 776
Jan. bis Ju li 1896

X 997 858 293 173 1837 347 507  193 3635 581
n „ „  1895 n 903 112 2 6 8  636 1621 476: 514 143 3307 367
» u ,, 1894 n 935 169 264  906 1459 3141486  576 3145 965

1 321 484,7

E n g l i s c h o  K o h l e n e i n f u h r  i n  H a m b u r g ,  
(lossenen Monat kamen heran von:
Newcastle 
Sunderland

67 876 t g eg en
. . 20 831 t

Humber . . . .  27 349 t
Schottland . . .  50 049 t
Boston u. Kings Lynn 7 529 t
Wcst-llartlepool . . 2 839 t
W alca .......................... 7 460 t
Cinder . . . .  3 235 t

63 601 t in  
17 116 t „ 
32 154 t  „  
47 029 t „ 

8 533 i „ 
2 026 t „ 
4 521 t  „  
1 042  t „

1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895

Westfalen
187 168 t  g eg en  176 022  t  in  1895  
116 771 t  „  119 512 t „  1895

z u sa m m e n  303 939 t g eg en  295 534  t  in  1895
E s k a m e n  so m it 8405 t  m e h r  h e ra n  a is  in  d e rse lb e n  

P e r io d e  d e s  V o r ja h re s . II . W . H e id m a n n .

D e r  n i e d e r r h e i n i s c h - w e s t f a l i s e h e  K o h l e n b e r g b a u .  
In  k e in e m  a n d e re n  L a n d e  h a t  s ic h  d ie  I n d u s tr ie  in  d en  
le tz te n  D e z e n n ie n  so g e w a l t ig  e n tw ic k e lt ,  w ie  g e r a d c  in 
D e u ts c h la n d , u n d  m i t  R e c h t w ir d  b e h a u p te t ,  d a fs  an  d ie se m  
A u fsc h w u n g  d a s  E m p o rb lu h e n  u n se re s  K o lile n b e rg b a u e s  
e in e n  n ic h t  g e r in g e n  A n te il  h a t. D er K o h le n re ic h tu m  des 
n ie d e r rh e in is c h -w e s tf a l is c h e n  In d u s tr ie b e z irk s  a b e r  b i ld e t  
von d e m je n ig e n  d e s  g esam ten  D e u tse h e n  R e ic h e s  d e n  g ro fs ten  
T e i l .  D ie  F lo tz e  d ie se s  R e v ie rs  fan g en  v o n  M iilh e im  a n  
d e r  R u h r  i ib e r  E sse n , B o c h u m  u n d  I lo rd e  a n , lau fen  von 
h ie r  u n g e f iih r  n o c h  15 k in  w e ite r  b is  in  d ie  N iihe von 
U n n a  u n d  tre te n  a u f  e in em  F la c h e n  i n h a l t  v o n  532 q k m  
z u  ta g e ;  j e d o c h  i s t  a u c h  sc h o n  lie u te  d a s  S te in k o h le n -  
g e b irg e  a u f  e in e m  F l i ic h e n in h a l t  v o n  1923 q k m  n a c lig e w ie se u
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worden. Immerhin konnen aber dic Schiitzungen der 
Kolilenvorriite nur anuahernd angegeben werden. Im Jahre 
1846 wurde der Kohlenreichtuin z. U. auf 11,1 Milliarden, 
im Jahre 1858 schon auf 35 Milliarden Tonnen angegeben, 
und im Jahre 1883 schatzte Bergrat Dr. Schultz den 
Kohlenreichtum schon iiber 50 Milliarden Tonnen. Inner- 
lialb der Flacho von 1923 qkm, auf welclier die Kohle 
nachgewiesen worden ist, sind 34,5 Milliarden Tonnen 
veranschlagt, wovon bis zum Jahre 1891 nur 1,5 Milliarden 
Tonncn verbraucht worden sind. Die Produktion des 
Iluhrkohlenbeckens ist in der Zeit von 1840 bis 1890  
von 956 361 t auf 35 ,2  Millionen Tonnen jahrlich, also 
um die 37fache Anzahl von Tonnen gestiegen. Hinsichtlicli 
der zu erwarlenden Steigerung der Forderung ist wciterhin 
berechnet worden, dafs, wenn im Jalire 1890 =  35 Millionen 
gefordert wurden, im Jahre 1900 =  45,5 Millionen, 1910 
— 52,3 Millionen, 1920 == 57,5 Millionen, 1930 == 60,4  
Millionen und 1940 =  61,6 Millionen Tonnen voraus- 
sichtlich gefordert werden, und dafs dies eine Zunahme 
der jiihrlichen Forderung um 1,137 pCt. bedeutet. Nacli 
einer anderen Berechnung wiirde, wenn die Forderung des 
liulukohleiibeckens im Jahre 1940 etwa 62 Millionen 
Tonnen betriigt, fiir die niichstcn 50 Jahre eine durch- 
schnittliche Forderung von 50 Millionen Tonnen jahrlich 
und somit eine Gesamtforderung von 2500 Millionen Tonnen 
zu veranschlagen sein. Schiitzt man ferner die durch- 
schnittliche Jahresforderung des niichsten fttnfzigjahrigen 
Zeitraums von 19 4 0 — 1990 auf 70  Millionen Tonnen, so 
erhalt man fiir das nachste Jahrhundert von 1890— 1990 
einen lCohlcnbedarf oder Konsum:

a) von 1890 — 1940 =  2500 Millionen Tonnen
b) „ 1940— 1990 =  3500 „ „

Zusammen von 1890— 1990 =  6000 Millionen Tonnen
Mit demselben Recht, mit welchein man nach dem Jahre 
1940 noch eine weitere Steigerung der Forderung annimmt, 
darf man aber auch verinutcn, dafs die Forderung im Jahre 
1890_mit rund 62 Millionen Tonnen ihr Masimum erreicht 

/  haben und sich bis zum Herannahen der Erschiipfung des 
Kohlenvorrats auf dieser Hohe hal ten wird. Alsdann wiirden 
die im Jahre 1940 vorhandenen KohlenvórrHte von 30 
weniger 2,5 Milliarden Tonnen die Jahresforderung von 
62 Millionen Tonnen noch 445 Jahre oder von 1890 ab 
noch rund 500 Jahre liefern k5nnen. Erwiigt man jedoeli, 
dafs die Grenzen der Ruhrkohlenablagerung mit den nBrd- 
liehsten und bstlichsten Tiefbohrungen in dem gegenwiirtig 
bekannten Bezirke noch lange nicht erreicht worden sind, 
dafs vielraehr nach den Lagerungsverhiiltnissen in demselben 
auf eine weitere Erstreckung der Mulden gegen Nordosten 
und aus dem veteinzelten Auftreten des Steinkohlengebirges 
bei Ibbenbiiren und bei Osnabruck sogar auf die Ausdehnung 
des Ruhrbeckens durch das Miinsterland mindestens bis 
Burgsteinfurt und Ahaus gcschlossen werden darf, so ist 
es kaum zweifelhaft, dafs der oben bereclinete Vorrat nur 
den kleineren Teil des wirklich vorhandenen ausmacht. 
Die Gewinnung der noch nicht aufgeschlossenen Vorriite 
der gesamten Ablagerung wird allerdings durch das Einsinken 
der Mulden gegen Nordosten hin und durch die gegen Norden 
hin zunehmende Miichtigkeit der aufgelagerten Kreide- 
schichten sehr erschwert, aber immerhin diirfte aus dem 
Gesagten hervorgehen, dafs die Bedenken, die schon jetzt 
dagegen erhoben werden, ob die Kohlenproduklion mit 
dem Verbrauche in der niichstcn Zeit noch gleichen Sehritt 
halten kann, jeglicher Begriindung entbehren, und dafs

allein die Bergwerke des niedcrrheinisch - westfalischen 
Kohlenreviers den Bcdarf an Kohlen fiir uns und fiir die 
nachsten Generatioh.cn zu deckęn hinlanglich imstande sein 
werden. (Deutsche Yolksw. Korrespondenz.)

P ro d u k tio n  dor d eu tsch en  H oeh ofen w erk e im  
J u li 1896. (Nach Mitl. d. Vereins deutscher Eisen- und 
Stahl-Industricller.)

P roduktion

G r u p p e  n - B e z i r k .
j

S e  i, ® a> a

' E

im  Ju li  
1896. 

t
N ordwestdoutscho G ruppe (W cstf., 

K beinland, olme Saarbczirk) . . 
Ostdeutsehe G ruppe (Sclilesien) . 
M itteldeutsche G ruppe (Saclisen,

T h u r in g e n ) ...........................................
Norddeutsclie G ruppe (Prov. Sachs., 

B randenburg , lIam iover) . . . 
Siiddeutsche G ruppe (B ayern, 

W urttem berg , L usem burg , Ilessen ,
Nassau, E l s a f s ) ...............................

Sudw estdeutsclie G ruppe (Saar-

39
10

76 948 
3 1 3 7 7

P u d d c l-

Kolioisen

und

Spiegeleiscn.

1

6

r-55 

13 137

bezirk, L o th r in g e n ) ......................... 6 27 079
Puddelroheisen Sum m a 

im  Ju n i 1896
62
63

149 096 
138 699

Bcssemor

Roheisen.

Nordwestliohe G ruppe . .
Ostdeutsehe G r u p p e .........................
M itteldeutsche G ruppe . . . .  
N orddeutsche G ruppe . . . .
Siiddeutsche G r u p p e .........................

Bessem er Roheisen Sum m a 
im  Ju n i 1896

8
1

1
1

11
9

39 345
2  594

3 454 
1 4 1 0

46 803 
44 364

N ordw estliche G ruppe . . . .
O stdeutsehe G r u p p e .........................
Norddeutsche G ruppe . . . .

16
3
1

123 808 
15 048 
14 361

Roheisen.

Siiddeutsche G r u p p e .........................
Sudw estdeutsclie G ruppe . . .

O
8

Ou 001
86 355

Thom as-Robeisen Sum m a 
im  Ju n i 1896

33
35

270 226 
263 425

Giefserei- 

Roheisen 

u . Gufswaren

Nordwestliche G ruppe . . . .

M itteldeutsche G ruppe . . . .  
N orddeutsche G ruppe . . . .
S iiddeutsche G r u p p e ..........................
Sudw estdeutsche G ruppe . . .

13
6

2
6
3

35 464
3 343

4  640 
23 922

6 282

1. Schm elzung G ietśerei-R oheisen Sum m a 
im  Ju n i 1896

30
28

73 651 
68 643

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  

G ie f s e r e i-R o h e is e n ..............................................................

t
149 096 

4 6803  
270 226 

73 651

P roduktion  im 539 776 
515131 

3 635 581P roduktion  vom 1. Ja n . bis 31. Ju li  1896 . . .

B r a u n k o h le n in d u str ie  d es  K ó n ig re ich s Sachsen.
Die Ergebnisse des sachsischen Braunkolilen-Bergbaues sind 
infolge des allgemeinen Aufschwunges von Handel und 
Gewerbe im Jahre 1895 recht befriedigende und zeigen 
namentlich im Vergleich zu den Ergebnissen der friiheren 
Jahre eine wesentliche Besserung. Das Bra‘u n k o h le n re v ie r  
des Leipzjger Regierungsbczirkes insbesondere hat eine 
wesentliche Erhohung seiner Forderrnengen zu verzeichnen 
gehabt. Der im allgemeinen im Riickgange begriflene  
Braunkolilenbergbau in der sachsischen Oberlausitz hat 
wenigstens das Forderąuantum des Yorjahres erreicht. Bei
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Beginn des Jahres 1895 waren im Kiinigreich Sachscn 102 
Braunkohlenwerke vorhanden; im Laufe des Jahres sind 
dann 12 neue ersclilossen worden, wahrend 8 alte still- 
golegt wurden, so dafs Anfang 1896 an 106 Braunkohlen- 
werke bestanden. Von diesen entfielen 67 auf den 
Regicrungsbezirk Leipzig und 39 auf don Ilegicrungs- 
bezirk Bautzen. Der Besitzform nach verteilten sieli diese 
Werke so, dafs 3 Gewerkschaften, 5 Aktiengesellsebaften,
18 Gesellscliafien und 80 Werke im Alleinbesitz bestanden. 
Die Forderung hat im Jahre 1895 erheblich zugenommen; 
sic betrug an Braunkohlen 1 018 486 t im Werte von
2 681 0 9 6 ^/L. gegen 9 1 8 5 8 9  t im Werte von 2 567 344  
im Jahre 1894. An Braunkohlenbriketts wurden im 
Jahre 1895 erzeugt 99 228  000 Stiick im Werte von
272 981 JL . gegen 64 500 000  Stiick im Weite von
162 360 JL. im  Jahre 1894. Auch die Herstellung von 
Braunkohlen-Ziegeln hat sich nicht uncrheblich vermehrt. 
Der Durchschnittswert der Braunkohle ist allerdings von 
2,79 JL. fiir die Tonne im Jahre 1894 auf 2 ,62  JL. im
Jahre 1895, also um 0,17 JL. gefallen, ein B ew eis dafiir,
dafs die Herstellung dem Yerbrauch noch vorangeeilt ist. Die 
Belegschaft setzte sieli nach dem Jahresbericht des „Deutselien 
Braunkohlen-Industrie-Vereins“ zusammen aus 129Beamten, 
2028 mśinnlichen und 142 weiblichen Arbeitern. Gegen 
das Vorjahr ist hier ein geringer Riickgang der Belegschafts- 
zahl zu verzeichnen, der hauptsiichlich auf den Bautzener 
Bezirk entfiillt, wiihrend die Braunkohlenwerke des Leipziger 
Regierungsbezirks ihre Mannschaftsstiimme um 2 pCt. ver- 
mehren konnten. Die Arbeiterlohne sind im siiclisischen 
Braunkohlenbergbau gegen das Jalir 1894 erheblich gestiegen. 
Bei den Werken mit einer stehenden Belegschaft von 20 
und mehr Kopfen erzielte der erwaehsene Arbeiter einen 
Jahresverdienst von durchschnittlich 735 ,19  JL. gegen 
703,58 J L  im  Yorjahre. Auch in dieser Bezieliung sind 
die Braunkohlenwerke der Leipziger Gegend am giinstigsten 
gestellt; sie ergaben Durchschuittslohne von 753 ,74  J l. 
jahrlich. Es bestatigt das die alte Erfahrung, dafs mit 
der Besserung der Lage eines Industriezweiges in erster 
Rcilio Lohnaufbesseiungen fiir die Arbeiter parallel gehen.

H o c h o f e n s t a t i s t i k .  W o h l n ic h t  m it U n re c h t  b e z e ic h n e t 
m an h e u tig e n  T a g e s  N o rd a m e r ik a  a is  H e im a t d e r  in d u s tr ie l le n  
H ie se n p ro d u k tio n , u n d  a u f  k e in e m  G e b ie te  d iirf te  d ieses 
z u tre tfe n d e r  se in , a is  a u f  dem  d e r  R o h e is e n g e w in n u n g . Im  
J a h r e  1890/91 g a l t  e in e  T a g e s p io d u k t io n  von 180 t eines 
je d e n  g rofsen  O fen s a u f  d e n  C a m b r ia w e rk e n  a is  etw as 
U n e rh o rte s , b is h e r  U n u b e rtro lT e n e s ; u n d  n u n  h a t  m an  au f 
o inem  a n d e re n  a m e r ik a n is c h e n  W e rk e  ( E d g a r  T h o m s o n )  in 
den  n e u e r r ic lite te n  O efen  d ie  W o c lie n p ro d u k t io n  a u f  3000 t 
o d e r 428 t in 24 S tu n d e n  g e s tr ie b e n . D as is t  ungefiih r 
36 m ai so v ie l a is  g e g e n w iir tig  e in  m it te lg ro f s e r  sc liw e d isc h e r 
I lochofen  l ie fe rt . —  G e ra d e  v o r 100 J a h r e n  w u rd e  in  
G le iw itz  d e r  e rs te  K o k so fen  d e s  K o n tin e n ts  e r r ic h te t .  D an ac h  
g iu g  d e r  O fen b au  w a h re n d  d e r  n a c h s te n  5 0 — 60 J a h re  
n u r g a n z  la n g sa m  v o rw iir ts . In  D e u ts c h la n d  b e g a n n  erst 
vor 45 J a h r e n  e in e  a rb e i t s k r i i f t ig e r e , w e tte ife rn d e  E n t- 
w ick e lu n g  a u f  d ie sem  G e b ie te .  D e r  im  J a h r e  1851 zu 
B orbeek  b e i  E sse n  e r r ic l i te te  K o k so fe n , w e lc h e r  d u rc h  se in e  
D im ensionen  d ie  d a m a lig e n  b e lg is c h e n  u n d  sc h o ttisc h e n  in 
deren  P ro d u k tio n s k ra f t  v o n  2 5 — 30 t t iig lic h  e rre ic h te , 
g a lt in D e u ts c h la n d  a is  P r im u s  o m n iu in , w iih re n d  das 
tiig liche P ro d u k t io n s ą u a n tu m  d e r  S ie g e n e r  H o lzk o h len o fen  
im M itte l 9 t  b e tru g . G le ic h z e i t ig  l ie fe r te n  d ie  sc h w e d isc h e n  
Holzkohlenofen g e w o h n lic h  4 ‘/2 — 6 V z  t, also n ic h t  v iel

m e h r  a is  d ie  H iilfte  u n d  n u r  V s d e r  d a m a lig e n  h o c h s te n  
P ro d u k t io n  d e r  K o k so fen . Im  J a h r e  1875 w a r  d ie  S ie g e n e r  
O fe n le is tu n g  a u f  g e w o h n lic h  2 0 —30 t g e s tie g e n , u n d  im  
J a h r e  1890 b i ld e te  e in  tiig lic lie s  R o h e is e n q u a n tu m  von  
100 — 130 t K o k s ro h e ise n  d a s  M a x im u m  W e s tfa le n s , w a h re n d  
h e u te  d ie  n e u e n  rh e in is c h e n  O efen 100 — 180 t l i e f e r n ;  
u n d  e in e  g le ic h e  P ro d u k t io n s k ra f t  b e s itz e n  j e tz t  d ie  o b e r -  
sc h le s is c lic n  O efen  a u c h .  S e it  d em  J a h r e  1850 ist a lso  
d ie  L e is tu n g  d e r  d e u ts c h e n  K oksiifen  von 30 a u f  180 t  g e 
s t ie g e n , h a t  s ic h  a lso  v e rse c h s fa c h t, w as e in e r  j i ih r l ic h e n  
Z u n a h m e  von  14 p C t. e n ts p r ic h t .  In  S k a n d in a v ie n  is t 
w a h re n d  d e r s e lb e n  P e r io d e  d ie  L e is tu n g  d e r  H o lz k o h le n o fe n  
von ru n d  4,/2 a u f  15 t  t iig lic h  h in a u fg e g a n g e n , h a t  s ic h  
a lso  s ta rk  v e rd re ifa c h t  o d e r  h a t  j a h r l i c h  r e ic h l ic h  um  
7 p C t. z u g e n o m m e n . D ie  Z a h le n  180 u n d  15 t s in d  
n a ti i r l ic h  M a x im a , n ic h t  D u rc h sc h n it te .  V e rg le ic h t  m an  
n u n  d ie  j e tz ig e n  M a x im a lp ro d u k tio n e n  d e r  s c h w e d isc h e n , 
d e u ts c h e n  u n d  a m e r ik a n is c h e n  I lo c h o fe n  ( 1 5 :1 8 0 :4 2 8 ) ,  
so l ie f e r t  d e r  e rs te  d e u ts c h e  O le n  12 mai so v ie l w ie  
d e r  g riifs te  sc h w e d isc h e  u n d  d e r  a m e r ik a n is c h e  2 8 */2 m a i 
so v ie l  u n d  d a s  2,4fache d es d e u ts c h e n  A p p a ia te s .  Im  
J a h r e  1894 b e tru g  d ie  m it t le re  P ro d u k t io n  e in e s  s c h w e d isc h e n  
O fens w a h re n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s  n u r  3194 t, w e lc h e s  
Q u a n tu in  d e r  a m e r ik a n is c h e  I t ie s e  in  7 '/ 2  T a g e n  s p e i t .  D ie 
g a n z e  R o h e is e n p ro d u k t io n  d es N o rd e n s  e r re ic h te  im  J a h r e  
1894 ru n d  463 000  t, w e lc h e  145 O efen  d a r s te l l t e n ;  n u r  
d re i  a m e r ik a n is c h e  R ie se n o fe n  w u rd e n  g e n iig e n , um  d ie sc s  
J a h re s ą u a n tu m  zu  e rz e u g e n . E in  so lc h e r  O fen is t  1 '/ z  m a i 
so h o c h , w ie  d e r  g riifs te  S c h w e d e  u n d  fafst 7 — 8  m ai so 
v ie l S c h m e lz g u t.
(B e rg -  u n d  H iitte n u ia n n isc h e  Z e i tu n g  n a c h  T e k n is k  T id s k r i f t . )

A u stra lisch o r  M in era lien -E xp ort. Obgleich der 
Name Australien allgemein melir mit der Goldproduktion 
ais mit derjenigen von Silber verkuiipft ist, so birgt es 
doeh im Uebcrflufs fast alle Metalle, welche in anderen 
Teilen der Weit gefunden wrerden, und iibernimmt New 
South Wales von den verschiedenen Kolonieen in dieser 
Uinsicht die Fiihrung. Da dic Mittel zur Verarbeitung der 
gewonnencn Metalle fehlen, so wird die grofse Masse der- 
selbcn nach anderen Landern verscliilTt, namentlich nach 
England. Grofse Quantitaten, besonders von Silber, werden 
in Erzform exportiert, doch werden die jetzt im Bau be- 
griflfenen immensen mctallurgischen Werke beim Illawarra- 
See und in der Niihc des Macquerie-See in New South Wales 
den Export in Erzen bedeutend reduzieren. Im Jahre 1895 
wurden in Barren, Staub und Matte 120 811 Unzen Gold 
von New South Wales exportiert, wovon 116 636 Unzen 
von der Kolonie produziert wurden. Der Gesamtwcrt der- 
selbcn betrug 434  997 L .,  und es ergiebt sich zusammen 
mit den Exporten in Goldmiinze im Werte von 2 710 560 L . 
ein Totalbetrag von 3 145 557 L .  llierzu kommen 20 844  
Pakete von Gold-Quarz und Konzentraten im Werte von 
189 369 L .,  sodafs sich ein Gesamtbetrag von 3 334 926 L  
ergiebt. Yon dem Barrengold erhielt England 112 246  
Unzen, Indien 4601 Unzen und Victoria 3964 Unzen. 
An Goldmiinze entnahmen Queensland, South Australia und 
New-Zealand (in diesen Kolonieen befindet sich keine 
Mttnze) 739 218 JŻ., England 1 738  486 L .,  Hongkong 
115 416 Ł .,  die Vereinigten Staaten 100 000 Zi. und 
Frankreieh, Neu-Caledonia und andere Pliitze den Rest.

D ie  S i lb c r e s p o r te  d a t ie re n  se i t  d en  w u n d e rb a re n  E n t -  
d e e k u n g e n  im  B a rr ie r  R a n g es  D is tr ik t v o r 10 — 12 J a h r e n ,  
w o d u rc h  s ic h  d ie s e  P ro d u k t io n  zu  e in e r  S ta p e l in d u s tr io
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e n tw ic k e ltc .  D ie E x p o r te  w iih ren d  d e s  J .i l i r e s  1895 b e -  
i n ig e n : B a rr re n  550 413 U n z e n , B lei 593 747 c w t.,  E rz
3 822  009 c w t.,  im  G e sa m tw e rte  v o n  1 641 557 L .  H ie r?  
von w u rd e n  472  429 U n z e n  S ilb e r , 593 680 c w t. B le i 
u n d  3 784 806 cw t. E rz  n a c h  S u d -A u s tra l ie n  zw ec k s  Y e r -  
sc h iffu n g  n a c h  E u ro p a  e x p o r t ie r t ,  u n d  s in d  P o r t  PirtSe u n d  
P o r t  A d e la id e  d ie  B ro k en  l l i l l  am  n ac h s te n  g e leg en en  
a u s tra l is c h e n  I la fe n . E s  i s t  v o rg e sc h la g e n  w o rd e n , e in e  
E is e n b f th n v e rb in d u n g  z w isc h e n  B ro k en  l l i l l  u n d  S y d n e y  
h e rz u s te l le n , u m  S ilb e r  u n d  a n d e re  E rz e  in  d e r  K o lo n ie  
zu  b e h a n d e ln ,  a n s ta t t  s ie  n a c h  D e u ts c h la n d  u n d  E n g la n d  
z u  se n d e n , w o d u rc h  d a n n  a u c h  d e r  li ie rd u rc h  e n ts te h e n d e  
g ro fse  Y e r lu s t  v e rm ie d e n  w e rd e n  w ird . D ic  K u p fe re x p o rte  
w ilh re n d  d e s  J a h r e s  w a r e n :  B a rre n  57 403 c w t., M a ltę  
3S19 c w t ,  R e g u lu s  21 375 c w t., E rz  1080 csvt., e in cn  
N e tto w e r t von  155 019 L .  r e p r iis e n tie re n d . F a s t  siim tlich e  
B a rre n  w u rd e n  d ir e k t  n a c h  E n g la n d  v e rsa n d t, w a h re n d  d e r  
R e g u lu s  z u r  V e rsc h itfu n g  n a c h  S u d -A u s tra l ie n  g in g . D ic 
E x p o rte  d e s  n a m e n tl ic h  in  d e r  K o lo n ie  p ro d u z ie r te n  Z in n s  
b e lie fe n  s ic h  a u f :  62 611 c w t. B a rre n  u n d  1576 cw t.
E rz  im  W e r te  von  196 673 L .,  w o v o n  d e r  I la u p ta n te i l  
a u f  E n g la n d  e n tf iil l t . F e rn e r  w u rd e n  e s p o r t ie r t  10 231 cw t. 
Z in k , W e r t  4069 L . , 160 458  cw t. C h ro m e rz , W e rt 
28 107 I j .  , 4630 c w t. K o b a l te r z ,  W e r t  1453 I . ,

6753 cw t. N ic k e l e r z , W e r t  1835 I .  u n d  1222 cw t. 
a n d e r e /  E rz e  im  W e r te  von 1241 L .  N ic k e l u n d  K o b a lt 
k o m m e n  von  N e w -C a le d o n ie n  u n d  is t S y d n e y  d e r  bequ em ste  
I la fen  z u r  V ersch i(T iing . B e a rb e ite te  M c ta llle  s in d  in  d iesen  
A n g a b e n  n ic h t  e n th a l te n .

E s  s in d  g ro fse  Q u a n tit;ite n  von  E is e n , n am en tlich  in  
F o rm  von  M a g n e tit,  b ra u n e s  H iim a tit, L im o n it u n d  C lirom - 
e isen  v o rh a n d e n , d o c h  f ig n rie re n  d ie s e  g eg en w iirtig  n ic h t 
in d e r  Z u sa m n ie n s te llu n g  d e r  E x p o r te .  D e r  K o h lc n e x p o rt 
b e tru g  2 166 230 T o n n e n  im  W e r te  von  773 954 L .\  d ie  
H a u p ta b n c h m e r  s in d  V ic to r ia ,  C h ile , d ie  V e re in ig te n  S taa ten , 
N e u -S e e la n d  u n d  S i id - A u s t r a l i e n , fe rn e r  kom m en noch 
h i n z u :  K a n a d a , H o n g k o n g , I n d ie n ,  C e y lo n , M a u ritiu s , C hina, 
E c u a d o r, M e x ik o , J a v a ,  P a n a m a , P e ru ,  H aw a ii und  d ie  
P h i l ip p in e n .  K ero sin  ( E r d o l )  f in d e t s ic h  in  d e r  K o lon ie  
im  U eb erfiu sse  v o r u n d  b e l ie f  s ic h  d ie  im  J a h re  1895 
n a m e n tlic h  n a c h  E n g la n d  e x p o r t ie r te  Q u a n titi i t  a u f  34 549 
T o n n e n  im  W e r te  v o n  77 934 I j .

(Reuters Finanzchronik Nr. 34.)

V oroin  d ou tscli-osterreich isch er Thom asphosphat- 
Fabrikon. Es hat sich vor kurzem eine neue Yer- 
einigung gebildet, deren Zustandekommcn von der Land
wirtschaft mit Befriedigung aufgenommen werden kann: 
der Verein deutseh - iisterreichischer Tliomasphosphat- 
Fabriken. Dieser Verein erblickt seine niichste Aufgabe in 
der Beforderung des Verbrauchs an Thomasschlackemnehl 
durch die Landwirtschaft. Yon dem durch die Erfahrung 
besliitigten Grundsatze ausgchend, dafs Beispiele iiberzeugen, 
sueht der Yerein zusammen mit dem Kalisyndikate und 
in moglichst naher Yerbindung mit der deutschen Land- 
wirtschafts-Gesellscliaft und den landwirtschaftlichen Vereinen 
und Genossenschaften, sowie dem Bundę der Landwirte 
Hnifangrcichc, wissenschaftliclier Kontrolle nntersteliende 
Diingungsversuche durchzufuhren, um auf diese Weise einen 
rationelleren Gebraucli der kunstlichen Diingemittei, speziell 
des Thomasschlackenmehls und Kainits, also zwcier in 
Deutschland gewonnener Produkte, herbeizufiihren. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, dafs das beste Mittel zur Gesundung

d e r  n o tle id e n d e n  L a n d w ir ts c h a f t  in  d e r  E rz ie h u n g  r c ic h e r  
E rn te n  l ie g t ;  d a z u  is t e in e  a l lg e m e in e re  r a t io n e l le  V e rw e n d u n g  
k iit is t l ic h e r  D iin g e m itte i, v o r a lle m  d e r  m in e ra l is c h e n  n o tig . 
D e r  B e tra g , d e r  fiir R o h p h o s p h a te  u n d  S c lie fe lk ie se , au s 
d e n e n  d ie  S u p e rp h o sp h a te  h e rg e s te l l t  w e rd e n , j i ih r l ic h  ins 
A u s la n d  g e lit, i s t  no ch  se h r  e rh e b l ic h . J e  m e h r  d e r  in -  
liin d isc h e  K on su m  an  T h o m a ss c h la c k e  s te ig t ,  um  so 
w e n ig e r  i s t  d e r  E x p o r t  d e rse lb e n  n o tw e n d ig , d e r  n ic lits  
a n d e re s  is t, a is  e in e  S tiirk u n g  d es in  la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  
P ro d u k te n  m it u n s k o n k u r r ie re n d e n  A u s la n d e s . In  iih n lic h e r  
W e ise  w ie  d a s  K a l is y n d ik a t  d ie  K a l is a lz e  u n d  d ic  C h i l i -  
s a lp e tc r-D e le g a tio n , d en  S tick sto ff, s te l i t  d e r  V e re in  d e u ts c h -  
o s te ir e ic h is c h e rT h o m a s p lio s p l ia t fa b r ik e n  d i e z u  d en  D iin g u n g s-  
v c rsu c h e n  c r fo rd e r l ic h e  P h o s p h a ts a u re  d e n  L a n d w ir te n  
u n e n tg c l t l ic h  z u r  V e r f i ig u n g ; au fse rd c m  w ird  d e r  V erc in  
d e u ts e h  -  o s te rre ic li . T lio m a s p h o sp h a tfa b r ik c n  b e m iih t se in , 
m in d e rw e r t ig e  so w ie  g a n z  w e r tlo se  E rz e u g n is se , d ic  u n t e r  
w o h lk lin g e n d e n  B e z e ic h n u n g e n , w ie  z. B. p r i ip a r ie r te s  
P h o s p h a tm e h l  u . d e rg l . ,  d en  L a n d w ir te n  v ie le ro r te n  an g e b o te n  
w e rd e n , vo m  M a rk te  zu  v e rd riin g e n  u n d  a u c h  in  d ie s e r  
R ic h tu n g  d ie  W irk sa m k e it  d e r  la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  V e re in e  
u n d  G e n o s se n sc h a f te n  zu  u n te rs tii tz e n . ( N a t . - Z tg . )

D o r  P e t r o l o u m v e r b r a u c h  i m  D e u t s c h e n  R e i c k e .
O b g le ic h  d ie  T e c h n ik  d e r  le tz te n  J a h r e  g e r a d e  a u c h  in  d e r  
B e le u c h tu n g s b ra n c h e  h e rv o rra g e n d e  F o r ts c h r i t te  g e m a c h t 
u n d  zu  e in e r  u n g e a h n te n  A u sb re itu n g  d e s  G a s -  u n d  e le k tr isc lie n  
L ic h te s  g e f iih r t  h a t , is t  d e r  V e rb ra u c h  an  P e tro le u m  n ic h t 
n u r  n ic h t  z u r lic k g e g a n g e n , so n d e rn  se it  J a h r z e h n te n  schon  
s te tig  g e s tie g e n . Im  D u rc h sc h n it t  1866 /70  b e tru g  d ie  
E in fu h r  70 436 t , 1871/75  sch o n  m e lir  a is  d a s  d o p p c lte ,  
n a m lic h  154 504  t ;  1876 /80  235 280, 1881 /85  389 335, 
18 8 6 /9 0  556 887 t, d a n a c li

1891 .........................  675 528 t
1892 . . . . .  743 433 t
1893 .........................  765 100 t
1894 .........................  785 102 t
1895 .......................... 811 058  t

A u f  d e n  K o p f  d e r  B c v o lk e ru n g  e n tf ie le n  1866/70  d u rc h -  
sc lm itt l ic h  1,87 k g , z w a n z ig  J a l i r e  sp iite r , 1886 /90  d a 
g eg en  11,61 u n d  1891/95  so g a r  14,82 k g . D ie  in la n d ise h e  
E rd u l - E r z e u g u n g  is t  v e rh iiltn ism a fs ig  n o c h  g e r in g , h a t  sich  
a b e r  e in e s  e r f re u lic h e n  A u fsc h w u n g s  zu  e r f re u e n ;  d ie se lh e  
b e tru g  1880 n u r  1309 t, 1881 /85  d u r c h s c h n i t t l ic h  5665, 
1886 /90  11 513 u n d  1891 /96  sc h o n  15 620 t. D ie
V e re in ig te n  S ta a te n  von  A m e r ik a  v e rso rg e n  d en  d eu tsch en  
M a rk t fa s t a u s s c h lie f s l ic h  m it P e tro le u m , e in e n  u n b e tr iic h tlic h e n  
T e i l  l ie fe r l  R u fs la n d . F o lg e n d e  Z a lile n  m a c h e n  d a s  er- 
s i c h t l i c h ;  E i n f u h r  in T o n n e n  a u s

Y e re in ig te n  S ta a te n  R ||& Ia ||d  
von A m erika

1892 . . . .  668 372 46 456
1893 . . . .  7 2 2 2 9 7  32 384
1 8 9 4 .  . . . 757 414  23 209
1895 . . . . 749 258  55 078

D e r  G e s a m tw e r t d e r  P e tro le u m  -  E in fu h r  w a r  s ta rk en  
S c h w a n k u n g e n  n u sg e se tz t;  b e r i ic k s ic h tig e n  w ir  d ie  le tz ten  
z e lin  J a h r e ,  so f in d en  w ir  den H ó c h s tw e rt  1S88 m it 
84,6  Mi l i .  M a rk  fiir 564 172 t ,  u n d  d e n  Mindestwert 
1894 m it 45,3  M il i .  M a rk  fiir 785 102 t,

U n le u g b a r  steht D e u ts c h la n d , w a s  den Petroleumbezug 
betrifft, in starkem Abhangigkeitsverhallnis von den
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Yereinigten Staaten; die Thalsaclie, dafs die Einfuhr trotz; 
des vielfach angestrebten Ersatzes dieses Beleuchtungs- 
lnittels stetig gestiegen ist, mufs cs einstweilcn noch ais 
uuentbehrlich erscheinen lassen. Gelingt es dagegen, das 
Spiritusgluhliclit in weite Volksschiohten cinzufiihren, so 
wiire fiir dic deutsche Volkswirtschaft sehr viel gewonnen, 
weil damit auch dic KartofFcl zu ihren angestammteu 
Kechtcn gelangen wiirde.

TerkehrswescH.
B eford oru n g  au fsergew oh n lich . grofser S ch ach t- 

ringo a u f  d er E isen b a h n . Wie sehr das Eisenbahn- 
wesen sich aucii entwickelt hat, nach einer Richtung hin 
steht es leider vor einer festen Grenze und dus ist das 
Normal-Ladeprofil. Zu der Zeit, ais scinc Festsetzung 
erfolgtc, hat man wohl geglaubt, dafs seine Abmessungcn 
fiir alle Falle genligten, jedoch hat dic Industrie bei ihrer 
fortsehreitenden Entwicklung das Normalprofil schon oftmals 
ais ein Ilindernis fiir die Liisung der ihr gestellten Aufgaben 
empfunden und Mittel und Wege gesucht, um dic gesteckten 
Grenzen zu erweitern. Zu diesem Zwecke hat man 
besonderc Wagen gebaut, bei welcher der iiber den Riidern 
liegende Wagenboden durchbrochen oder versenkt ist, um 
den Raum bis nahe zu den Schicnen ausniitzen zu konnen. 
Dadurch wurden inanche sonst unmogliclie Śendungen aus- 
fiihrbar, z. B. dic Versendung von grofsen gufseisernen 
Ringcn zum Auskleiden von Bergwerksschachten. Bisher 
war eine iiclite Weite dieser Ringc von 3650  mm bezw. 
ciii iiufserer Durchmesser von 3900 mm bei 1 */2 m Breite 
das iiufserstc Mafs fiir.den Yersand durcli die Eisenbahn, 
und das Normal-Ladeprofil stand dem dringenden Wunsclie 
nacli einem grofseren Durchmesser fiir diejenigen Sehiichte, 
welche der Gebirgsverhiiltnisse wegen abgebohrt und mit 
gufseisernen Ilingen ausgekleidet werden miissen, ais Ilindernis 
entgegen. Durcli das eiusiclitsvolle und sehr dankenswerte 
Entgegenkommen der Eisenbahnverwaltung ist nun, soweit 
es uberhaupt noch moglich ist, dic Grenze fiir den Durch
messer dieser Ringc erweitert worden, indem die Verwaltung 
sich bereit erkliirte, die Geleise unter versełiiedcncn Briicken 
tiefer zu legeu und die Versendung von Schaclitringen, 
die das Normalprofil um 300  mm iiberragen, in Soiiderziigen 
zu bewirken, die an Sonntagen, wo der iibrige Giitcr- 
verkehr ruiit und diesen aufscrgewohnlichen Śendungen 
eine besondere Aufmerksamkeit gcwidmet werden kann, 
gefahreu werden. Derartige Sonderziłge mit je seclis dieser 
grofsen Schachtringe, dic ihrer Eigenartigkeit wegen jedem, 
der sie zu sehen Gelegenheit hat, auffallen, werden fiir 
hingere Zeit jeden Sonntag ron dem Werk der Firma 
ilaniel & Lueg in Dlisseldorf-Grafcnberg, welche diese 
grofsen Schachtringe ais Besonderheit lierstellt, nacli der 
Zeche Viktor, Station Rauxel, und spiiter nach Zeche 
Adolf v. llanseinann bei Mengede gefahren. Selbstver- 
standlich ist die Bcforderung so aufsergewohnlich grofser 
Gegeiistande nur auf solchen Strecken moglich, wo eine 
rieferlcgung der Geleise oder eine Hoherlegung von Ucber- 
fiihrungen stattfinden kann und iiberall da ausgeschlossen, 
"o Tuuiiels niclit zu umgehen sind. Jedenfalls ist es aber 
dankbar anzuerkenneu, dafs dic Eisenbahuverwaltung bestrebt 
1!>t, das Normalprofil da, wo dies moglich ist, zu vergrofsern.

(Koln. Ztg.)
D ie G esam tlan ge d er  K le in b a h n en , und zwar der 

■m Betriebe belindlichen und der zur Ausfuhrung ge-

nchmigten, betrug nach einer in Nummer III des Jahr- 
ganges 1896 der Vierteljahrsheftc zur Statistik des Deutschen 
lteichs veroffentlichteu Zusammenstellung am 31. Miirz 1896  
im IConigreicli Preufsen 32 14 km, wovon 1342 km Bahn- 
liihgo zur Bcforderung vou Personen, 143 km von Giitern 
und 1749 km von Personen und Giitern betrieben werden. 
Ais Betriebsmittel dienen auf 881 km Bahulangc Pferde, 
1964 km Lokomotiven, 306 km elektrischc Motoren,
31 ,50  km teils Pferde, teils Dampfkraft, 50 km teils 
Pferde, teils elektrischc Motoren und 1,50 km Drahtseile. 
Das grofste Metz von Kleinbalincn (7S2  km Liinge) hat 
die Provinz Ponnnern, dann die Stadt Berlin (514  km), 
die Provinzen Rheinland (4 3 8  km), Posen (3 0 8  km), 
Sachsen (2 2 0  km), Schlesien (218  km) und Brandenburg 
(209  km), wogegpn es noch am wenigsten ausgebildet ist 
in den Provinzen Ost- und Westpreufsen (15  und 28 km).

Fiir die nicht preufsischen deutschen Bundesstaatcn giebt 
die Zusammenstellung, da der BegriiT der KleinUaltuon im 
Sinne des preufsischen Gesetzes dort nicht besteht, lediglich 
diejenigen Bahnanlagcn an, die in der Statistik des Reichs- 
Eisenbahnamts nicht cnthalten sind. In der Regel sind das 
stadtische Strafsenbahncn. Hamburg hatte zu Anfang des 
Jahres 1896 solciie in einer Liinge von 99 km, das 
Konigreich Bayern von 85 km, und in samtlichen aufser- 
preufsischen Bundesstaaten ohne Sachsen (lur das Konig
reich Sachsen liegen keine Angaben vor) betrug die Liinge 
dieser Bahnen 479 km.

B a h n b a u  in  Sch w eden-W orw egen . Im nordlichen 
Schwedeu wird der Bau einer Eisenbahn geplant, die von 
grofster Bedeutung ist, da sie der Ausbeutung der Natur- 
schiitze (in erster Linie des Eisenerzes) dienen soli, die in 
jenen Landesteilen Schwedens nocli in ungelieuren Mengen 
ungenulzt liegen. Es handelt sich dabei um die Fortfiihrung 
der bekannten Kahn Lulea-Gellivara, dic erst die Forderung 
des Erzgebietes von Gellivara gestattete. Durch die Fort
setzung der Bahn zur norwegischen Grenze werden, wie 
man der „Voss. Ztg.“ sclireibt, die Erzlager von Luossa- 
vara undKirunavara erschlossen, die nach den vorgenommenen 
Untersucliungen die Reichtiimer von Gellivara weit iibertreffen. 
Ein Konsortium, an dessen Spitze die Schwcden Landes- 
liauptmann Brakenhiolin,Konsul Broras,OberricliterKammerherr 
Cedercranz, dic Amtsrichter Ljunggren und Tiilberg, sowie die 
Norweger Oberst Erichsen und Hauptmann Lund stehen, hat 
nicht nur die Konzession zum Bau der Bahn von Gellivara 
bis zur norwegischen Grenze, sondern auch gleichzeitig bei 
der norwegischen Regierung die Fortsetr.ung bis zum Ofoten- 
fjord beantragt. Somit handelt es sieli um die Verwirk- 
lichung der ursprunglichen Lulea-Ofotenbahn. Schon 1S82  
erhielt eine englische Geselischaft die Geneliuiiguiig zum 
Bau einer solchen Linie. Sie kam aber nur zum Bau der 
Strecke von Lulea bis Gellivara, denn in Schweden erregte es 
Bedenken, dafs die ganze Linie in auslandisclien Hiiiiden 
sein sollte, und spater wurde dic Bahn vom Staat iiber- 
nommen, der jetzt in der Lulea-Gejlivarabahn eine der er- 
giebigsten Bahnen besitzt. Die geplante neue Verbindung 
betriigt von Gellivara bis zum Erzgebiet von Kirunavara 
105 km, von hier bis Ofoten 181 km, wovon 41 km auf 
Norwegen entfallen. (Rhein.-Westf. Z tg )
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Marktberichtc.
EBBoner B órse. Aintlicher licricłit vom 31. August 

1896, aufgestellt von der Borsen-Kommission.
K o lilc n , K oks und B r ik etts

P re is n o t ic ru n g e n  im  O b e rb e rg a m tsb e z irk e  D o rtm u n d .

Sortu. Por Tonne loko W erk.

G a s -  u n d  F l a m m k o l i l e :

a )  G a s lo rd e rk o h le  . 9,50 —  10,50 J i .
b )  G a s fla m m fo rd e rk o h le . 8 , 0 0 -  9,00
c )  F la m m fo rd e rk o lile  . • 7 ,7 0 —  8,20 »

1 2 ,0 0 -1 3 ,0 0 V
e )  H a lb g e s ie b le . 11,00 - 12,00 yy
f)  N u fsk o h le  g e w . K o m

.!} •
11,50— 13,00 y>

» » »
/

I I I  . 9 ,5 0 — 10,50 yy
V  » » IV  . 8 , 0 0 -  9,00 yy

g') N u fsg ru sk o h le  0 — 30 imin 6 ,0 0 — 7,00 yy
0 - 6 0 » 7 ,0 0 — 7,50 yy

h )  G iu sk o h le 4 ,5 0 — 5,50 yy
F e t t k o l i l e :

• 7 ,5 0 — 8,50 yy
b )  B e s tm e lie rtc  K o h le 8 , 5 0 -  9,50 yy
c )  S tiic k k o h le  . . . 1 2 ,0 0 -1 3 ,0 0 yy
d )  N u fsk o h le , g c w . K o rn .!} •

11,00— 12,00 yy)) }) )) 
» » » h i  . 9 ,0 0 -1 0 ,0 0 yy
V  » ?> IV  . 8 ,0 0 — 9,00 yy

e} K o k e k o h le  . 6 ,50— 7,00 yy
M a g e r e  K o h l e :

a )  F o rd e rk o h le • .  • 7 , 0 0 -  S,00 yy
b )  „ a u fg e b e s se r te , j e  n a c h

d em  S ti ic k g e h a lt  . 8 ,5 0 -1 0 ,0 0 yy
c )  S tiic k k o h le  . 1 1 ,0 0 -1 3 ,0 0 yy
d )  N u fsk o h le  K o rn  I • . . 1 6 ,0 0 -1 8 ,0 0 w

,, n 18 ,00— 20,00 yy
e )  F iird e rg ru s  . f i , 0 0 -  6,50 yy
f )  G ru sk o lile  u n te r  10 m m  . 4 , 0 0 -  4,50 yy

K o k o :

a )  l lo c h o fe n k o k e  . ,  ,  , 12,00
13,50— 14,50 ) )

c )  B re c lik o k e  I  u n d  I I . .  . 1 4 ,0 0 -1 6 ,0 0 yy
V. B r ik etts:

Briketts je mich Qualitiit . . 9 ,0 0 — 12,00 „
Preise steigeud. Nachfrage in allen Sortcn stark, so* 

wohl fiir Zukiiufe ais auch fiir niichstjiUirige Abschliisse. 
Niichste Borsen-Yersamuilung findet am Montag, den 28. Sept.
1896, nachm. 4 Uhr, im Berliner Hof (Hotel Ilartmann) statt.

B orse zu  D u sseld orf. Amtlicher Preisbericht von.
3. Sept. 1896. A. K oh len  und Koks. 1. Gas-und 
Flammkohlen : a. Gaskohle fUr Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 */(., b. Generatorkohle 10 ,0 0 — 11,00 ^H.., c. Gas-
flainmfSrderkohle 8 ,00  — 9,00 ^/i. 2. Fettkolilen: a. Forder- 
kohle 7,50 — 8 ,50  J i . ,  b. melierte beste Kohle S,50 bis
9,50 J i . ,  e. Kokskohle 7,00 . / i .  3. Magere Kohle:
a. Fórderkohle 7 ,0 0 — 8,00 b. melierte Kohle 8,00 bis
10.00 Ji., c. Nufskohle Kom 11 (Antlirazii) 18,00 bis
20 .00 4. Koks: a. Giefsereikoks 13 ,50— 14,50 J t . ,
b. Hochofenkoks 12,00 ~/i., c, Nufskoks gebrochen 14,00 
bis 16,00 Ji. 5.Briketts9,00— 1 2 ,0 0 ./e . B. E rze: 1. Roh- 
spat9,80— 1 0 ,4 0 ^ . ,2 .  Spateisenstein, gerost.13— 13,50txr.,

3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0,00 — 0 ,00  J i .  4.Nassatiischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,00 .</£.,
5. Rasenerze franco 0 ,0 0 — 0,00  JC. C .  R o h e ise n :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 6 1 — 62 J i . ,
2. Weifsstrahliges Qiial. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westnilische Marken 55 — 56 ^ . , * )  b. Siegerliinder Marken
55 — 56*3 J t - i  3. Stahleisen 56 — 57 J i . ,* )  4. Englisches 
Bessemereisen ab VerscłiilTungsliafi*n 0 ,00  J i . ,  5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0 ,0 0 — 0,00  J i . ,
6. Deutsches Bessemereisen 0 ,00  J i . ,  7. Thomaseisen frei 
Verbrauclisstelle 56 ,00  J i ., 8. Puddelcisen Luxemburgcr 
Qualit;it 47 ,20 J i . ,  9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
57 .00  J i . ,  10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 51 ,00  J i ,  11. Dcutsches Giefsereieisen Nr. I
65 .00  J i . ,  12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00 ,00  J i ,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 57,00  J i . ,  14. Deutsches 
Hamnlit 00 ,00  J i . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 72 J i .  D. S ta b e is e n :  Gewohnliches Stab-
eisen 131 J i .  — E. B lech e : 1. Gewolinliche Bleche
aus Flufseisen 1 3 0 ,0 0 — 135,00 J i .  2. Kesselbleche aus 
Flufseisen 150,00 J i ., 3. Kesselbleche aus Scliweifs-
eisen 175,00 „/i , 4. Feinbleche 145 — 155 J i .  F .D ra h t:
1. Eisenwalzdraht 0,00 J L , 2. Stahlwalzdraht 108 — 112 JL

Der Kohlen- und Eisenmarkt sini! sehr fest. — Die 
niichste Biirse findet am 17. September 1896 statt

D er Z ink m arkt. Bericlit von Paul S pe i er. B reslau , 
31. Aug. R o h z in k . Die festere Tendenz, welche Anfangs 
des Monats zum Durc.hbrucli kam, inufste im weiteren 
Yerlauf bald wieder ruhigerem Geschiift weichen. Zweite 
Iland zeigte sich bereit, zu ermiifsigter Notiz abzugeben 
und ging in London der Kurs in der Mitte des Monats 
bis L .  16. 15 0. zuriick. Zu der herabgcsetzten Notierung 
fanden die angebotetien Quantit:iten vom Konsum wiliig 
Aufiiahme und konnte der Preis bei weiter verbleibender 
Frage fiir prompte Ware sieli auf L .  17. 5. 0. erholoii. 
Schlufs L .  17. 2. 6. Ilier war in den letzten 8 Tagen 
zweite Iland mit 17 J i .  die 50 kg frei Waggon Breslau 
am Markt. Von London aus sind Bestrebungen im Gange, 
welche dahin gehen, den Zinknotierungen an der Londoner 
Borse eine amtliche Eigenschaft zu geben.

Grofsbritannien fiihrle von Rohzink ein in tons im 
Juli cr.: 5618  gegen 5925  und 4459 in dem gleichen 
Monat der Vorjahre; in den ersten 7 Monaten wurden 
eingefuhrt: 41 445 gegen 3 4 8 2 4  und 28 981. Bei der 
Ausfuhr aus Deutschland waren am Empfange hauptsiichlich 
be/eiligt in Doppelcentnern: Oesterreich-Ungarn 20 239,
Grofsbritannien 19 970, Rufsland 6055 , Frankreich 3945, 
Niederlande 1913, Belgien 1496 und Itaiien 1000.

Z in k b le c lie . Die Nachfrage war der vorgesclirittenen 
Jahreszeit entsprechend ruhiger. Der Export blieb aucli 
im Juli gegen den gleichen Monat im Vorjahr zuriick. 
Grofsbritannien empfing in D.-Ctr.: 5675, Diinemark 1197, 
Schweden 1189, Itaiien 869.

Z in k e r z e  weisen im Juli eine wesentlich liohere Em- 
fuhrziffer auf, woran Belgien mit 14 615 und Oesterreich- 
Ungarn mit 9482 D.-Ctr. partizipieren.

Z in k sta u b  (Poussifere). Die Iebhafte Frage, welche 
Anfangs des Monats fiir Expoit vorlag, wich im weiteren 
Yerlauf einer ruhigeren Tendenz. Seit 25. vorigen Monats 
werden deutsche Waren in Spanien wieder nach dem

*) Mit Fracht ab Siegcn.
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M in im a lta r i f  verzr>llt u n d  ist n u n m e h r  a u c h  fiir Z in k s ta u b  
b e i d e r  A u s fu h r  n a c h  S p a n ie n  w ie d e r  e in  le g a lis ie r te s  
U rs p ru n g s a tte s t  e r fo rd e r l ic h . In n e u e re r  Z e it  v e rw e n d e t 
m an  Z in k s ta u b  aiic.li z u r  D a rs te l lu n g  e in e s  Z in k p a p ie is  zu m

Einwickeln von Metallgegonstiinden; es sćhUtzt dieselben 
vor dem Anlanfen und Kosten.

C adm ium . FUr garantiert 9 9 ’/2 bis 9 9 3/j pCt. Metali 
in Stangen blieb weiter gute Frage.

D ie Iiin -  u n d  A u s fu h r  D eu L sch lan d s b e tru g  in  D o p p e l-G e n tn e rn  :

Kuli/.iuk . 
Bruch/.ink 
/.tnk b le ih e  
Z inkerze .

°  ----------------------  ------- o -------  -------
markt erliiell seine Signatur in der letzten Zeit zum Teil 
durch die Lohnstreitigkeiton in den Mittellanden, die einen 
allgemeinen Ausstand der Arbeiter befiirclnen liefsen; zu 
einem aolchen ist es indessen bis jetzt nicht gekommen, 
aucli nicht, nachdem der Conciliation Boards (Einigungsrat) 
unliingst sieli aufgelOst hat, ohne die Arbeiterfrage geregelt 
zu haben. Jedenfalls sind die Arbeitsverhii!tnisse gerade 
wegen der holien Lolsne fur die Grubenbesitzer der foderierten 
Distrikte aufserordentlieh ungunstige im Verluiltnis zu Nort- 
hnmberland, Durham, Scfiottland und Siidwales, und man 
mufs es ais ganz unmoglich ansehen, die bisherigen Lolin- 
siitze beizubehalteu. Einstweilen ist die Lolin frage noch 
nicht in ein neues Stadium getreten, und es herrscht liin- 
aiclitlich der Zukunft ziemliche Ungewifsheit. Auf der 
anderen Seite war die Beschiiftigung an den meisten Gruben 
die letzten Woclien hindurch eine weit bessere ais wie 
gegeri Ende des ersten Halbjahres, weil sich eben wegen 
der fraglichen Zustiinde auf dem Arbeitsmarkte die Nach
frage auf der ganzen Linie gesteigert hat. So war auch in 
N orth u m b erlan d  der Andrang in den letzten Wochen 
ein erheblich stiirkerer, und die Grubenbesitzer sind ihrer- 
seits wenig geneigt, Abschliisse fiir spiitere Lieferung ein- 
zugehen. Maschinenbrand eilreute sich daher andauernd 
grofser Stetigkeit; beste Sorten blieben fest zu 8 s. 6 d. 
per ton f.o b., bei Auftriigen fiir spiiteren Bedarf suchen 
einige Produzenten die Preise liolier 7Ji halten; zweite 
Sorten notierten zuletzt 7 s. 6 d. Klcinkohle kommt 
jetzt in grofsen Mengen auf den Markt, gleichwohl ist 
der Absatz flott, und die Notierungen behaupten sich 
gut auf 3 s. 6 d. Gaskohle sieht mit der vorriicken- 
den Jahreszeit einer stiirkeren Nachfrage entgegen, der 
Bedarf hat sich schon in den letzten Wochen gesteigert, 
und es sind Kontrakte liir spiitere Lieferung gethatigt 
worden: die unteren Preisgrenzen sind geschwunden und 
man blieb in letzter Zeit fest auf 6 s. 6 d. f.o.b. Haus- 
brand blieb bislang zu 9 s. bis 10 s. vernachliissigt, doch 
werden auch hier die Aussichten giinstiger. Bunkerkohle 
ist Hau. Industriebrand ist in Preis und Nachfrage" stetig. 
Koks ist zu 14 s. bis 15 s. leidlich gefrast. In Durham  
kfiinzeichnete den Markt gleichfalls andauernde Stetigkeit 
in Preis und Nachfrage; die Verschiffungen toii den Tync- 
docks waren durchweg umfangreicher ais im Vorjahre. In 
L a n ca sh ire  waren die Gruben im Juli im Gegensatz zu 
den Vormonaten fiir die volle Arbeitswoche beschiiftigt, 
und es konnten Preisaufschliige durchgesetzt werden; seit 
Anfang August hat sich die Nachfrage wieder verlangsamt, 

mufsten wieder Feierschichten eingelegt werden und man 
kommt wieder zu den alten Notierungen zuriick. Auch in 

ork sh ire hat die im Juli herrschende Regsamkeit neuer-

E i n f u h r A  u s f u li r

1895 1896 1895 1896
Jul i Ja iiu a r-Ju li Jul i Ja im a r-Ju li Jul i Jam iH r-Juli Jul i Ja n u a r-Ju li

1 16 956

65 
17 765

97 652

741 
148 983

12 019 
1 243 

171 
29 197

80 746 
4 199 
1 131 

105 726

.

|  51 585

14 700 
27 964

■
320 265

94 592 
169 931

56 859 
3 127 

11 662 
2 4  488

354 591 
12191  
89 047 
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dings nachgelasseń. Der Versaud nach London und dem 
Siiden ist unbedeutend; in Barnsley noliert beste Silkstone- 
kohle 7 s. G d. bis 8 s., zweite 7 s  bis 7 s. 3 d.,
Barnsley-IIausbrand G s. 6 d. bis 6 s. 9 d. Auch Ma
schinenbrand ist stellenweise sc.hwiieher zu 7 s. 3 d. bis 
7 s 6 d per ton. Die Geschiiftslage in D er b y sh ir e  
und S ta ffo r d sh ir e  ist ahnlich. In N ew p ort hielten sich 
die AusfuhrziUern gut auf dem Durchschnitt. Maschinen
brand ist stetig zu 8 s. 3 d. bis 8 s. G d. fiir beste
und 7 s. 9 d. bis 8 s. fiir zweite Sorten, bester llaus-
brand zu 10 s. In G ard iff mufste die Haltung gegen 
Ende Juli ais schwarh und unbefriedigend bezeichnet werden. 
Auftriige wurden aufserordentlieh knapp, sodafs selbst 
einige grofsere Gruben nielit mehr ais 2 oder 3 Tage 
fbrderten, und die Yerschilfungen waren zuiuckgegangen. 
In der ersten Augustwoche hat die Ausfuhr wieder einen 
grofseren Uinfang angenommen und der Markt kam nach 
einem Stillstand in den Feiertagen wieder in sein normales 
Geleise. Die Gruben sind jetzt in der Lage, ilire No
tierungen fest zu behaupten. Fiir besten Maschinenbrand 
liegen jetzt zu 10 s. bis 10 s. 3 d. per ton wieder gute 
Auftrage vor, zweite Sorten gehen dagegen selir sclileppend 
und erzieleu kaurn 9 S. 6 d. Kleinkolile war bei der 
geringen Forderung anderer Sorten knapp und verzeichnet 
steigende Tendenz; man notiert jetzt Ó S. 3 d. fiir beste 
und 4 s. 3 d  bis 4 s. 9 d. fiir zweite Sorten Koks 
erfreute sich einer glanzenden Nachfrage, alle Oefen sind 
in vollem Betriebe und doch konnen die Produzenten kaurn 
dem Andrange entsprechen; fiir sofortige Lieferungen werden 
Aufschliige durchgesetzt, im iibrigen notiert Hochofenkoks 
13 s. bis 15 s. In S c h o t t l a n d  haben sich die Markl- 
verhiiltnisse im Juli gebessert und der Yerkehr ist fiir die 
Jahreszeit ungewohnlich lebhaft, wenngleich die letzten 
Ausfuhrzidern niedriger waren ais sonst. Es gelingt indessen 
nicht, dic Preise hoher zu halten, im Gegenteil miissen 
sicti die Produzenten hiiulig zu P re isn a c h la s se n  verstehen. 
Fiir spiitere Lieferung hat die Nachfrage in letzter Z e it  
wieder abgenommen, nachdem die Befiirchtungen wegen 
eines Streiks geschwunden sind.

E n g lis c h e s  K o h len a y n d ik a t. E i n e  a u c h  fiir d ie  
d e u ts c h e  K o h le n in d u s tr ie  s e h r  b e a c h te n s w e r te  M e ld u n g  
k o in in t a u s  L o n d o n . D ie  g ro fsen  L o n d o n e r  K o h le u f irm e n , 
w e lc h e  e in e n  J a h re s u m s a tz  von  z u sa m m e n  m e h r  a is
4 Mi l l i o n e n  T o n n e n  h a b e n , s in d  n a c h  liin g e re n  V e rh a n d iu n g e n  
n u n m e h r  e in ig  g e w o rd e n , e in  S y n d ik a t  z u  b i ld e n ,  d a s  d en  
g e sa m te n  Y e r tr ie b  e n g l is c h e r  K o h le n  im  L o n d o n e r  A b s a tz -  
g e b ie t  u b e rn e h m e n  s o li . A u sd r i ic k lic h  b e to n t  w ird  in d e r  
v o r l ie g e n d e n  M e ld u n g , d afs  es s ic h  le d ig lic h  um  d e n  K o h le n -  
v e r t r ie b  im  I n la n d e ,  a b e r  k e in e s w e g s  urn d e n  E x p o r t  e n g 
l i s c h e r  lC ohlen  n a c h  d em  A u s la n d e  h a n d e l t .  D as S y n d ik a t
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wird in Form einer Aktiengesellschaft gebildet, in welcher 
die betciligten Firinen vollsliindig aufgehen. Vdraus- 
siclitlic.li werden die Aktien des Syndiknts niclit an den 
Markt gebraeht, sondern von den bislie rigen Inhabeni selbst 
libernomincn werden. Zur Verfugung der neuen Gesellschaft 
steht eine anschtilichc Flolte von Kohlendample^n, welche 
die Kohlen auf dem Seewege von den Zechen direkt nach 
London tibcrfllhren und dort in zweckmiifsigcr Weise an 
die einzelnen Lager abfuliren soli. Mnn nimnit an, dafs 
sich nicht nur die VerschiłFungskosten wesentlich billiger 
ais bisher stel len, sondern aucli im Weitervertriebe durcli 
Umgehung zalilreicher Yermittelungsfirmen eine wesentliclie 
Ersparnis erzielt werden wird, welche teils den Produzenten, 
teils auch den Konsumentcn zugute komnieu wiirdc.

Von anderer. Seite wurde kiirzlich genieldet, dafs auch 
fiir den Esport engliseher Kohlen nach dem Kdntinent ein 
grofses Aklienuntcriiehinen in England mit einem Kapitał 
von 2 Millionen Lstr. (40  Millionen Mark) in der Bildung 
begriffen sei, imlessen bat diese nacli ihrer Quelle und der 
Art ihrer Verbreitung auf gcwisse tendenziose Neben- 
absichteu hindeutende Meldung bisher noch keine weitere 
Bestiitigung gefunden. (Industrie, Berlin.)

Yereine und Ycrsauiimluiigcii.
G eneral versam m lun gen . Haiti  er H ii t t e , Akt i en:- 

G e s e l l s c h a f t ,  S i e ge n .  12. September cr., naclimittags
3 Uhr, im Geschaftslokale der Gesellschaft auf der lliltte.

Huld s'ch i n sk y s c he  11 ii tt en we rk e. 14. September 
d. J ., vormittags 11 Uhr, im Geschiiftslokale der Gesell
schaft zu Berlin, Matlhiiistr. 3 a

A k t i c n - V e r e i n J o li a n n e s li ii 11 e i n S i e g e n .
1S. September cr., nachmittags 3 ‘/j  Uhr, im Gastliof zum 
DeiUscheu Kaiser in Siegen.

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t .  Bad S a l z d e t f u r t h .  18. Sept 
d. J., nachmittags 3 Uhr, „im Kronprinzen" zu Salzdetfurth.

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

KI. 1. Nr. 87 050. Vorfahren und Stofsherd 
zur Aufbereitung von ScMammen und Mehlen.
Von W. Schranz in Diez a. Lahn - Frciendiez Voin 
IG. Mai 1804.

hergehende Bewegung des Herde.s einer Anzahl beliebig 
sehriigstehender RBhrenbrausęn e zugefiihrt, die das Arbeits- 
gut nach der geneigten Śeitenkante des llcrdes in die 
Yorlagerinue t ais fertige Produkte abliiutern.

Dic Brausen e sind auf dem Hanptrolire b beliebig 
drehbar und besilzen auf einer oder zwei Seiten schrii"- 
nach unten geriehtete Ausflufsoffnungen.

KI. 18. Nr. 86 875. V erfah ren  u n d  O fen zu?  
d irek ten  E isen - u n d  S tah lerzeu gu n g . Von Karl Otto 
in Dresden. Yom 21. Miirz 1895.

Das voi'liegende Verfahren der direkten Eisen- und 
Stahlerzeugung beruht auf dem bereits durcli die Patent- 
schrift Nr. 62 017 bekannt gewordenen Prinzipe, die 
Oxydations- und Reduktionsvorgiinge unter einem bestiminten 
Ueberdruck (von 1 Atm. an) auszufiihren, durch den die 
gasformigen Agentien (Luft, Kohletioxydgas u. dgl.) eine 
erhebliclie Yerdichtung erfahren uud inlblgedessen energischer 
zu wirken vermogen. Dieses iiltere Verfaliren des Erfinders 
ist iu der Weise weiter ausgebildet worden, dafs dic aus 
dem Rcduktionsgefafs b austretenden Gase durcli einen

Kanał s dem Brenner d zur Verstiirkung der Erhitwing 
des Ticgels b zugefuhrt werden. Gegen Einwirkung der 
Feuergase ist der Tiegelinhalt (Erze und Kohle) durch 
den Deckel c geschtitzt. Dic iibrige Ofeiieinrichtung ist 
dem Patent Nr. 62 017 nachgebildet.

Subiuissionen.
7. S ep tem b or d. J ., morgens 10 Uhr. K on ig l i che  

B e r g f a k t o r e i  St. Jo l i ann a. d. Saar. Anlieferung von: 
300 000  kg gekornlem Sprengpulver in Hulscn verpackt, 
200 000  kg komprimirtein Sprengpulver, 2000  kg Blockzinn, 
3000 kg Messing, 300 000 kg Schraubenbolzen mit Muttern, 
50 000 m Kautschukleinen (wasserdichtem Segelleinen), 
20 000  Ringen weifser Zuudschnur und 35 000 kg 
gcwolinliclieni Riibbl. Die Angebote sind portolrei und 
versiegelt mit der Aufcslirift: „Angebot auf die Lieferung 
yon Pulver, Zinn, Messing etc. (Gegenstand, auf welclien 
geboten wird, ist anzugeben") einzureichen. Die Lielerungs- 
bedingungen konnen eingesehen oder gegen vorherige 
kosteiifreie Einseiiduiig von je 25 Pfg. abschrifllich bezogen 
werden. Ende der Zuschlagsfrist: 14. Sept. (bei dem Oel
9. Sept.) 1896, nachmittags 6 Uhr.

F e r s o u a 1 i e 11.
D em  l lu t t e n d i r e k to r ,  G e h . B e rg ra t  J t i n g s t  z u  G le iw itz  

is t  a n liifs lie h  d e s  lO O jiih r ig e n  J u b i l i iu m s  d e r  K iiiiig lic lien  
l l u t t e  d a s e lb s t  d e r  R o te  A d le r o rd e n  IV . K la sse  v e rlie lie n .
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