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Ein neucs Yerfaliręn zur Meridianbestimmnng durcli Soiineiiheolnichtiuig.*)
Nach Professor, k. ung. Oberbergrat Emil Herrm anii. (Bany. Koh. Lapok 1896, Nov.-Nr.j

Bei den bisher verwendeten Yerfaliren nmfsten beide 

Linien des Fadenkreuzes zugleich mit der Peripherie 

der Sonnenscheibe in Tangenz gebracht werden, was 

bekannterweise seine nicht geringe Schwierigkeit hat.

Das neue Verfahrcn gestattet, die Tangierung der 

Fadenkreuzfaden mit der Peripherie der Sonnenscheibe, 

voneinander abgesondert, zu beobachten, wodurch natiir- 

lieh die Beobachtung um ein Bedeutendes erleichtert und 

auch viel piinktlicher wird, weil das Resultat von dem 

schadigenden Einflusse der sogenannten Gutta zum 

grofeten Teile befreit wird. Es ist bekannt, dafe wir 

infolge des stiirenden Einflusses der Gutta einesteils 

beim Eintritte die Kreuzfiiden den Rand der Sonne be

reits tangieren sehen, obzwar dieses noch nicht erfolgte, 

andererseits aber beim Austritte der Faden die Sonncn- 

scheiben-Peripherie noch immer zu beriihren scheint, 

obzwar die Tangierung eigentlich schon iiberschritten ist.

Aus diesem Grunde erscheint die Zeit des Voriiber- 

ganges des Sonnenbildes vor dem in die Ebene des 

Meridianes gestellten Fadens immer langer, ais dieselbe 

aus dem Sonnenradius berechenbar ist. Dieses falsche 

Sehen konnte bei den bisher verfolgten Beobaehtungs- 

verfahren niclit eliminiert werden, weil bei der An

wendung desselben immer nur das Eintreten oder Aus-

ł J Wenn auch seitens der Markscheider mit Rucksicht auf die 
Yeranderlicbkeit der Deklination der Sonne und die Schwierigkeit 
der Einstellung des Fadenkreuzes eine Meridianbestimmung nach 
der Sonne nur selten stattfinden wird, so durfte doch die nach- 
folgende Abbandlung ein gewisses allgemeines Interesse fur die 
Fachkreise besiuen. D. Red.

treten der Bildperipherie der Sonnenscheibe vor der 

Ebene des Fadens beobachtet werden konnte. Bei dem 

in Rede stehenden Verfahren werden beide Ersclieinungen 

beobachtet, wobei der Sehfehler eininal positiv, das 

zweite Mai negativ in Rechnung kommt, und somit zum 

grofeten Teile eliminiert wird.

Das Verfaliren ist kurz folgendes:

Der Apparat kann gleich in die schon im  YOraus 

bestimmte Stellung gebracht werden und zwar so, dafe 

die Beriihrungen in  folgender Reihenfolge erfolgen 

konnen:

1. die obere Kante der Sonnenscheibe tangiert den 

horizontalen Faden (obere Bertthrung);

2. die westliche Kante der Sonnenscheibe beriihrt 

den Yertikalen Faden (westliclie Beriihrung);

3. die untere Kante der Sonnenscheibe beriihrt den 

horizontalen Faden (untere Bpriihrung);

4. die ijstliclie Kante der Sonnenscheibe beriihrt den 

Yertikalen Faden (ostliche Beriihrung).

Der Zeitpunkt aller vier Beriilirungen wird auf einer 

guten, mit Sekundenzeiger versehenen Uhr beobachtet.

— Es seien diese Zcitpunkte in der Reihenfolge ihrer 

Beobachtung: f,, n, a und k. Am Apparate (Theodolith) 

wird der Hiihenwinkel (m0) und der horizontale Winkel 

(A) abgelesen.

Den scheinbaren Radius (p~) der Sonne, die Dekli- 

nation derselben (3) und Variation dieser (J ) entnehmen 

wir dem „Berliner astronoinischen Jahrbuche". Zu be- 

merken ist, dafe wir die obere und untere Beriihrung
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und die Aenderung im Laufe einer Minutę

' W e o - - ^ ' 000244-

Tabelic iiber die Beo haeli tungen.

Zahl

B e rO hrungen Itorizontal-
Winkel

A

Ilóhe

D1qobere j westliche untere ostliche

li m s | h m s h in s li m s s - 4 •S 4
i 6 59 211 fi 59 35 7 2 34 7 2 34 304 0 0 23 30 0
2 7 9 21 7 9 51 7 12 34 7 12 50 306 0 0 25 8 20
3 7 18 37 i 7 19 14 7 2i 52 7 22 12 307 51 20 26 39 20

Aus diesen konnen die (n — f), (a — f) und (k — f) 

Zeitintervalle bestimmt und die Winkel auf dic hundert- 

teilige Einteilung umgerecbnct werden. Naehdem noch 

x im Sinne der Formeln 1 und 2 berechnet wird. ergiebt 

sich nachstehende Tabelle:

Sekunden G e n t e s

•s
N n—f a - f k—f A. ID0

X
west-
licłi ostlich

u
west-
lich

«i
ostlich

1 14 193 193 337,778 26,111 —0,252 +0,294 25,859 26,405
2 30 193 209 340,000 27,932 —0,203 +0,343 27,729 28,275

3 37 195 215 342,062 29,617 -0,183 —0,353 29 434 29,972

Berechnen wir z. B. die Korrektur x, fiir die ost- 

liche Beriihrung der zweiten Zeile. Laut Pormel 2 ist

’2  fk — f) 2 x 209
■*),a - f  ' J 1 V 193

Nachdem p, d. i. der Radius der Sonnenscheibe, 

27. April =  15' 53" =  0,2941° 

ist, so wird
225

193
x 0,2941 === 0,3428°.

Dieselbe Korrektur boreclinen wir auch nach Formel 3: 

(k — a) [m, — (m„ -1 2 /?)]
— p =  — ;----- — ..................

16 [29,617 — (27,932 + 0,5882)]

x, =  0,2941 +

363
1,097 x 16 

363
= 0,3424.

Dic Differenz der zwei Resultate ist 0,0004c, wobei 

zu bemerken ist, dafs die kleinste miigliche Ablcsung 

des Instrumentes 6"  =  0,00185° war.

Die Berechnung ergiebt somit den Winkel mit viennal 

so grolśer Gcnauigkeit ais das Instrument.

Die wirklichen Hiihen sind aber noch nicht berechnet, 

denn m =  u + p — r.

Aus der Tabelle der Refraktion und der Paralaxe 

(dem Winkel u cntspreehend) resultieren nachstehende 

Werte:

Zahl 1 2 3

Ite-
ruli-
riwg

west-
llcłie

Ó3tUche
west
liche

óstlichc
west
liche

ostliche

a
r

P

25,839
0,0412
0,0025

26.405
0,0402
0,0025

22,729
0,0382
0,0025

28,275
0,0373
0,0024

29,434
0.0356
0,0024

29,972
0,0336
0,0024

r — p 0,0387 0,0377 0,0357 0,0349 0.0332 0,0312

Wirki.
Hohe, m 25,820 26,367 j 27,693 28,240 29,401 29,941

Die geographische Breite von Schemnitz (Central- 

Gebiiude der kiinigl. ung. Berg- und Foretakademie) 

/? =  48° 27' 32" =  53,843°; somit

tp =  100 — fi =  46,157°.

Die Deklination mufs nach Formel 8 berechnet 

werden, da die Beobachtung yormittags durchgemhrt 

wurde. Dio verwendete Uhr zeigt im Ycrglcich mit 

der mittleren Zeit von Schemnitz ein Nachgehen von 

16m — (39s) =  15“ 21* =  15,35 Minuten. Dies 

Nachgehen derselben Uhr im Vcrgleiche mit der mittleren 

Zeit von Berlin ist 2,1 — 15,35 =  6,75 Minuten, weil 

Schemnitz von Berlin 22,1m ostlich liegt. Subtrahieren 

wir nun dies von der beobacliteten Zeit, erhalten wir

i ais Resultat, welches wir im Yorliegenden Falle auch 

mit 19 + i, bezeichnen konnen.

Dic wirklichc Deklination ist nach Formel Nr. 8

2,44 i,'°
d =  S0 + 19

J  . J  

24 + ł| 24 x 60
15,5634 + -

10000

Die entsprechenden Resultate der Beobachtungen 

sind in naehfolgender Tabelle zusammengestellt.

1.12 +  1 = h 19 +  1, = Wahre Deklination S

Westliche Oestliche i i, Westliche Oestliche
Attlll

BerQhrung Beruhrung westl. ostlich. Beruhrung BerOhrung

h m h m h m in Cents

1 18 52,8 18 55,8 -  7,2 -  4,2 15,562 15,562
2 19 3,1 19 6.1 + 3,1 +  6,1 15,564 15,565
3 19 12,5 19 15,5 +  12,5+15,5 15,567 15,568

Wcnn wir dic wahren Holien (m) und die wahren 

Dcklinationen (<J) in die Formeln 11. u. 12. substituieren, 

gewinnen wir folgende Resultate:

Der Winkel
Beobachtung 

Nr. 1
Beobachtung 

Nr. 2
Beobachtung 

Nr. 3

2
-  44,213 -  46,106 -  45,077

o -  46,892 — 45,782 -  44,749

« -  94,105 -  91,888 — 89,826

A 337,778 340,000 342,062

y =  A — a 31,883 31,888 31,888

400° wurde hier ais ganzer Kreis weggelassen. Es wird 

sein y =  31,886° =  28° 41' 51".

Die Abweichungen der einzelnen Daten vom arith- 

metischen Mittel sind derReihe nacli: 0,003 und 0,002. 

Der Beobachter hat die Winkelwerte nur bis zu ein 

sechstel der Minutę, d. h. nur bis 10" abgeschiitzt. 

Dieser Absehatzung entsprielit 0,0031°. Wir schen 

somit, dafs die grofste Abwreichung der einzelnen Daten 

vom allgemeinen Werte — ca. mit der kleinsten Ab- 

lesung des Apparates gleich ist.

Sehr interessant ist die Bestimmung der Grofse des 

falschcn Sehens; wobei aber noch zu bemerken ist, dafe 

bei Sonnenbeobachtungen das fehlerhafte Sehen und dic 

sogcn.-mnte Gutta sehr grofs ist.



Wenn dio, Iicobaclituiig von der Gutta frci warc, 

solltc

a n « k

^ - T “ T
sein.

Bei uns sind diese Unterschiede statt 0,294c:

0,321, 0,325 und 0,328.

Das falsche Sehen ist somit durch die Zahlen:

0,027, 0,031 und 0,034 ausgedriickt. Bei der bis 

nun gebriiuliehen Bestlmmung des Meridians ist das 

Resultat deshalb unbedingt falsch, weil dem fehlęrliaften 

Sehcn auszuwciclien unmoglich ist, das Verfahren selbst 

aber den Febler nicht eliminiert.

Im gegebenen Falle ist der Fehler im Mittel ± 0,030.

Derselbe Beobachter hat nach dem altcrcn Yerfanjen 

fiir y die Werte 31,948, 31,957 und 31,965 erhaltcn, 

welche yon den oben angegebenen mittleren Werten 

mit 0,062, 0,071 und 0,079 abweichen.

Solltc uns keinc verlafsliche Uhr zur Verfugung 

stehen, miissen wir aus einer Beobachtung, welche wir 

provisorisch ausrechnen, dic Abwcichung der Uhr be- 

stimmen. Nach der Ermittching des richtigen Wertes 

der Dcklination konnen dann samtliche Daten cndgiiltig 

berechnet werden.

Wenn wir aus den Daten alle 6 Stundenwinkel 

bereclmen, erhaltcn wir nachstehcnde Werte:

z =  _  78,478, — 77,650, — 75,636, — 74,810,

— 73,564, — 71,220.

Diese werden durch Division mit 0,06 in Stunden 

umgewandelt, denn 400c ist gleieh mit 24 Stunden und. 

24/400 =  0,06 Stunden.

Dic Produkte sind 

— 4,7087, -  4,6590, — 4,5382, — 4,4886, — 4,1438,

— 4,3332.

Aus zwblf subtrahiert ist

i =  7,2913, 7,3410, 7,4618, 7,5114, 7,5862, 7,6668, 

oder in Stunden, Minuten und Sekunden ausgedriickt:

Zahl 1 2

Berfllirang
westl. óstl. westl. dstl. west. óstl.

h m| s h m s h m s | h m s h Ul s h m s

Wlrkllche Zeit 
Zeitgleichung

7 17120 7 20 28 7 27 43 7 30 41 7 37 3 7 40 0

negativ. . . . 230 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30
a) Mittl. Zeit 
ł>) Mittlere

7 14 50 7 17 58 7 25 13 7 28 11 7 34 33 7 37 30

beob. Ze it. 7 U|56 7 17 55 7 25 tl 7 28 U 7 34 35 7 37 33
Diff. (b-a) 1-3 -3 -2 0 +2 +3

Auf diese Weise ist die Kontrollc der Uhr nicht so 

gut miiglich, wie durch den Uebergang der Sonnen- 

scheibe vor dem Meridian.

L u d w i g  L i t s c h a u e r ,  

k. ung. Oberingenieur.

Fortschritte in  der AusnutzungderKoksofcngase.*)
1. G ew innung  yon Cyan aus Koksofengasen.

Cyan, im Jahre 1815 von Gay-Lussac entdeckt, ist 

eine gasfijrmige, aus Koblenstoff und Stickstoff bc- 

stehendc Vcrbindung, dic in der Natur nicht frei vor- 

kommt und aus ihren Elemcnten nur dann entsteht, 

wenn unter sonst gecigneten Umstiinden beim Zusammen- 

trclTcn derselben ein dritter Kiirper zugegen ist, jnit 

dem sie eine feste Cyanverbindung bilden kann; so 

entsteht sie z. B. beim Ueberlcitcn von Kohlensaurc 

und Ammoniakgas iiber erhitztes Kaliummetall in Form 

von Cyankalium. Die tcchnischc Darstellung der Cyan- 

salzc hat lange Jahre auf die Weise stattgefunden, dafs 

stickstoffhaltige organische Kbrpcr (Horn, Leder und 

dergl.) mit kohlcnsaurem Kali erhitzt wurden. Durch 

den KohlenstoiT der organischen Kiirper findet eine 

Rcduktion des kohlensauren Kalis statt, und das frei 

werdendc Kalium vcrbindet sich im status nasccndi 

mit Koblenstoff und Stickstoff zu Cyankalium. Diese 

Ilerstellungsart ist jetzt, namentlich in Deutschland, 

fast ganz yerlassen, nachdem man in der Reinigungs- 

masse der Gasfabriken eine weit ergicbigerc Quellc zur 

Ilcrstcllung von Cyanverbindungcn crschlosscn hat.

Den Hochofenleuten ist das Auftreten von Cyan- 

verbindungen eine liingst bekannte Thatsache. Im Mauer- 

werk der Ilochofen sich bildendc Ausschwitzungen ent- 

lialten haufig Cyankalium oder dieses in Geinenge mit 

kohlensaurcm Kali. Das Vorkommen dieser Vcrbindungen 

ist deswegen von hohem wissenschaftlichem Intercsse, 

weil es ganz unzweifelhaft.den Schlufs zuliifst, daiś der 

Stickstoff der atmospliarischen Luft, ein sonst so in- 

differenter Kbrper, an dieser Bildung beteiligt sein mufs. 

Der Einwand, dafs die Bildung auf Zersctzung von 

Ammoniak, das im Bronnstoff eingcscblossen sci, zuriick- 

gefiihrt werden miisse, ist hinfallig. Bunsen liat zucrst 

auf die wichtigc Thatsache der Mitwirkung der atmo- 

sphiirischcn Luft hingewiesen und den Beweis fiir seine 

Behauptung auch auf cxperimentelle Weise erbracht. 

Um das Zustandekonnnen dieser Yerbindungcn zu er- 

moglichcn, ist aber eine sehr hohe Temperatur er- 

forderlich, mindestens so lioch, ais ztir Reduktion des 

Kaliums angewandt werden mufs, und dann mufs dic 

Zufiihrung des Stickstoffs in gliihend heifsem Zustande 

erfolgen. Diese Bedingungen sind also schwerlich danach 

angethan, eine technische Darstellung auf Grundlage 

des genannten chemischen Vorganges auszuarbeiten.

Durch einen Laboratoriumsrersuch lafet sich nach- 

weisen, dafs beim Ueberleiten von Ammoniak iiber in 

einer Porzellanrohre eingeschlossene gliihende Kohle 

Cyanverbindungen entstehen. Derselbe Vorgang mufs 

auch im Koksofcn stattfinden, allerdings becinflu&t durch 

die Ilohe der zur Anwendung gebrachten Temperatur, 

durch die Beimischung von anderen Gasen und durch

*1 Stalil und Eisfn Nr. 3 des lfd. Jabrgangs.
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die Geschwindigkcit, mit der die Gase sieli iiber bezw. 

durch dic Kobie bewegen. Das Yorkommen von Cyan 

im Koksofengasc ist unzwcifdhaft in der Ilauptsache 

auf die Zersetzung von yorher entstandenem Ammoniak 

zuriickzufuhren. Ist der Umfang dieser Zersetzung ein 

grofser, so entstelit viel Cyan und es findet sich weniger 

Ammoniak im Gase. Es ist also crsiclitlicli, dafs es 

sieli niclit vereinigcn liifst, glciclizeitig viel Cyan und 

vicl Ammoniak zu erkalten. Oline Zweifel ist dic An

wendung einer holicn Temperatur der Anmioniakbildung 

im Koksofen giinstig. Eine hohe Temperatur ist unter 

gewissen Umstariden aber auch geeignet, eine umlang- 

reiche Zersetzung von Ammoniak herbeizufiihren. Welche 

Umstiinde dies sind, ist noch nicht hinreichend ermittelt. 

Jedenfalls spielt die Geschwindigkeit der abziehenden 

Gase keine unwescntliclic Rolle. Es blcibt der wissen- 

schaftlichen Forschung Yorbebalten, hier weiterc Auf- 

klarung zu schafien. Die Thatsache indessen, dafs iiber- 

haupt Cyanmcngen im Gase auflrcten, hat die Frage 

niiher gelegt, wie diese Mengcn nutzbar zu machen seien, 

und ist dic Frage dadurch dringender geworden, dafs dic 

Nachfrage nacli der Verbindung des Cyan mit Kalium, 

dcm Cyankalium, eine neuerdings lcbbaftere geworden ist.

W . Foulis in Glasgow bat ein durch englisches 

Patent*) Nr. 9474 vom 18. Mai 1892 geschutztes Ver- 

fahren zur Gewinnung von Cyaniden aus Leucht- und 

Ileizgasen angegeben. Nach dieser Erfindung wird das 

Yorher Yon Ammoniak befreite Gas in Beriihrung mit 

einer Soda- oder Pottaschelosung gebraclit, in derEisen- 

karbonat oder Eisenoxyd suspendiert ist. Dieses Priiparat 

wird auf folgendem Wege dargestellt: 25 1 Eisenchloriir- 

liisung, die 150 gr mctallisches Eisen im Liter enthalt, 

giebt man zu einer Losung Yon 7,5 kg calcinierter 

9Sgriidigcr Soda in 150 1 Wasser. Es fallt Eisencarbonat; 

die iiberstehendc Kochsalzlosung wird abgegossen und 

der Niederschlag mit einer Losung yon 13,5 kg calci- 

nierter Soda vcrsetzt. und das Ganzc auf 200 1 gebracht. 

An Stelle der 13,5 kg Soda konnen 17,5 kg Pottasche 

Ycrwcndet werden. Ais Absorptionsapparat wird ein 

Skrubber benutzt, der eine alinliche Einrichtung hat, 

wic die bekannten Gloekcnwascher. Der Apparat ist 

durch liorizontale Platten in mehrere Kammern geteilt. 

Die Platten sind mit zahlreichen Lochem versehcn, auf 

welchen kurze Rohrstiickc sitzen, die mit Glocken be- 

deckt sind, deren jede einen hydraulischen Yorschlufs 

bildet. Das Absorptionsmittcl wird iiber dem Skrubber in 

einem mit Riihrwerk ycrsehenen Cylinder vorriitig ge- 

lialten und bestandig oder in Zwischenraumen dem 

Skrubber zugefiihrt, wo es durch Ueberlaufen iiber den 

Rand der Rolirstulzcn aus eiijer Kammer in die andere 

tritt und unten schliefelich abgclassen wird. Das Gas 

geht von unten nach oben durch den Apparat iind mufs 

beim Uebcrtritt von einer Kammer zur anderen die

*) „Journal fur Gasbeleuclitung und Wassen^ersorgung",
XXXVI. Jahrgang, Seite 680.

Fliissigkeit passieren. Der Niederschlag soli durch den 

Gasstrom geniigend in Bewegung erhalten werden. An 

Stelle dieses Apparats kann auch ein Wascher mit 

mechanischem Betrieb angewandt werden, wo grofse, 

mit dem Absorptionsmittcl benetztc Flachen dem Gas- 

strom ausgesctzt werden, z. B. durch rotierende BUrsten- 

walzcn. Die Fcrrocyanidlosung wird schliefslich zur 

Trocknc verdampft. Nacli dcm Aufloscn des Ruckstandes 

kann cs von Verunreinigungen grtrennt werden und dic 

klare Losung wird dann zur Krystallisation eingedampft.

An welchen Orten obiges Verfahren zur Ausfiihrung 

gekommen, ist in unscrer Quellc, dcm „Journal fiir 

Gasbeleuchtung und Waśaerversorgung“ in Nr. 2 voin 

9. Januar d. J„  nicht mitgcteilt. Es [wird aber ange

geben, dafs die Mengcn des so gewonnenen neuen Neben- 

produktes hetnichtlich schwanken. Bei mafeiger Tempe

ratur, 800 bis 900 °C., wurden nur 8 gr krystallisiertes 

Fcrrocyannatrium aus 1 ebm Gas erhalten, bei 9500 C. 

und hoheren Temperaturen aber 56 bis 95 gr. Dafs 

solehe Schwankungen auftrctcn, kann nach dem oben 

iiber die Zersetzung des Annnoniaks Mitgetcilten nicht 

wundcrnchmen. Ueber dic Kosten des Verfahrens werden 

keine Mittcilungen gemacht. Sehr betrachtlich konnen 

die Ilerstellungskosten nicht sein, da die zur Fabrikation 

erforderlichen Materialien billig sind; ohne Zweifel diirfte 

daher dieses Vcrfahren ganz erheblich billiger ais alle 

vorher bekannten Cyangcwinnungsmethoden sein.

Die Absatzverlialtnisse des Cyan sind im Verglcich 

zu denen des Annnoniaks, namentlich des schwefclsaurcn 

Ammoniaks, nur geringfiigig zu nennen. Wiilirend friiher 

-tlie Cyanverbindungen nur zur Erzeugutig von Blut- 

laugensalz und Berliner Blau dienten, fand spater ein 

grolścrer Verbrauch infolge der Anwendung einiger Cyan- 

verbindungen in der Galvanoplastik statt. Neuerdings 

findet eine lebhafterc Nachfrage nach Cyankalium infolge 

der Anwendung desselben bei dem Mac Arthur Forrestsclien 

Goldextraktionsvcrfahren aus Golderzen, namentlich den 

siidafrikanischen, statt.

Es wird berichtet, dafs dic Absicht vorliegt, auf 

einer zu den Brynibo-Stahlwerken in Belgien gehorigen 

Kokerei das neue Ycrfahren in Anwendung zu bringen. 

Durch Vcrsuche ist daselbst fcstgcstcllt, dafs aus 1 cbnt 

Gas 0,43 gr Ferrocyannatrinm erhalten werden kann. 

Eine deutsche Kokerei hat bereits vor Jahren ein dem 

genannten ahnliches Verfahren zur Anwendung gebracht, 

dasselbe aber aus unbekannt gebliebcnen Griinden wieder 

fallen lassen. Der Preis des Ferrocyannatriums wird zu 

73 JL  fiir 100 kg angegeben.

II. Ben u tz ung 

der Koksofengase zu Beleuchtungszwecken.

Jede Koksofcnanlage mit Gcwinnung der Ncbcner- 

zeugnisse ist ais eine Gasanstalt anzusehen, nur mit dem 

Untcrschiedc, dafe dic crzcugten Gasmengen ganz erheb- 

licli griifeere sind, und dafe bei der Ilerstellung auf den
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Wert des erzeugten Gases ais Beleuehtungsmaterial keine 

Riicksicbt genommen wird. Es ist nur die Ileizkraft, 

die man schatzt. In der Gasindustrie haben schon 

wiederholt Koksiifen Anwendung gefunden, wie dies z. B. 

von Paris und London herichtet wird. Aus nicht naher 

bekannt gewordenen Griinden liat man yon dieser An

wendung wieder Abstand genommen. Die Erzeugung 

von Gas in Koks- oder diesen uhnlichen Oefen bietet aber 

in der That so grofse Vorteile, auf die wir weiterhin noch 

eingehender zuriiekkommen, dafs es sich wolil der MUhe 

lohnt, diese Fabrikationsweise naher zu beleuchten. In 

England haben sich sehr einllufsreiche Miinner in dieser 

Hinsiclit yerwendet. Interessant ist aucli die Aeufscrung, 

die Professor Bunte in Karlsruhe, eine bekannte Autoritat 

im Gasfachc, auf der letzten (X X X III.)  Jahresver- 

sammlung des Deutschen Vereins von Gas- und Wasser- 

fachmannern in Dresden gethan hat. Iliernach konne 

man, wenn man darauf ycrzichte, das Gas in einer 

Operation, also ohne Carburierung, herzustellen, ohne 

weiteres zur Anwendung grolser Destillationskammern, 

wie sic die Kokcreien aufweisen, iibergehen, ein Ver- 

fahren, das weit billiger ais die iiblichen Gaserzeugungs- 

metlioden sei. Ein solches Yerfahren sei ahnlich der 

Herstellung von ‘carburiertem Wassergas, jedoch habe 

das erzeugte Gas viele Vorziige yor dcm stark kohlen- 

oxydhaltigen Wassergas und gestatte die Gewinnung der 

Nebenerzeugnissc. Die Entwickelung der deutschen Gas

industrie, soweit es sich um dic Darstellung grofser 

Gasmcngen handle, halte er in der angedeuteten Richtung 

sehr wohl moglich. Die Frage sei jedenfalls interessant 

genug, um die Losung durch praktische Versuche zu 

yerfolgen.

Auf yielcn Kohlendestillationsanstalten findet die Be- 

leuchtung durch das eigene Gas statt. Ungereinigt und 

ohne Zusatz von Benzol hat dasselbe allerdings nur eine 

geringe Leuchtkraft, etwa halb so grofs ais die von 

gutem Leuchtgas. Unter Anwendung geniigend grofser 

Brenner war aber immerhin eine Benutzung moglich. 

Der Grund, warum Koksofengas im allgemeincn eine 

geringere Leuchtkraft aufweist ais Retortengas, ist in 

der Hauptsache auf beigcmengte Luft zuriickzufiihren, 

die durch nie zu vermeidcnde Dndichtigkeiten der Ofen- 

wande zu dem Gase tritt. Die Arbeit des Exhaustors 

ist auf die Leuchtkraft des Gases von grofsem Einflufe. 

Dieselbe mufs der Ga3produktion angepalśt werden. Wird 

die hierfiir erlorderliche Leistung uberschritten, so wird 

zu viel Luft angesaugt und die Leuchtkraft sinkt. Bleibt 

die Leistung hinter der in gleicher Zeit erzeugten Gas- 

menge zuriick, so steigt die Leuchtkraft, obwolil es auch 

in diesem Falle nicht zu ermoglichen ist, den Zutritt 

yon Luft zum Gas ganz fernzuhalten. Dieser Fehlcr 

lafet sich aber yerbessern, wenn man dem Gase auf 

leicht zu bewerkstelligende Weise geringe Mengen Benzol 

zusetzt, d. h. das Gas carburiert. Einfache und leicht 

auszuluhrende Yersuclie bestatigen sofort diese Thatsache.

DieVorteile, dic in der Herstellung des Leuchtgases 

in Koksofen bezw. in diesen ahnlichen Oefen liegen, die 

allerdings nur da besonders scliarf heryortreten, wo es 

sich um Erzeugung von bedeutenden Gasmengcn handelt, 

sind sehr grofse. Dic Bedienung der Koksofen an Stelle 

der Rctorten ist eine wesentlich cinfachcrc und billigere. 

Die Arbeitskosten gehen also zuriick. Dasselbe ist hin- 

siehtlich der Unterhaltungskosten zu sagen. Beziiglich 

der Auswahl der zu yerwendenden Kohle hat man einen 

viel griilśeren Spielraum. Nicht allein, dafs der sonst 

fast immer stattiindende Zusatz einer Aufbesserungs- 

kohlc wegfallen kann, man ist in der Lage, fast jede 

beliebige geniigend gasrciclie Kohle zur Anwendung zu 

bringen, also auch eine solche, dic gleichzeitig einen 

guten Koks liefert, der sich viel hdher vcrwerten liifet, 

ais der allgemein ais minderwertig erachtete bisherige 

Gaskoks, wie ihn die Rctortcn liefern. Ob die Koks

ofen in ihrer jetzigen Form geeignet sind ais Gaserzeuger 

zu dienen, mufs dahingestellt blcibcn. Von Gasfach- 

leuten wird allerdings darauf hingewiesen, dafs gutes 

Leuchtgas nur bei einer rasclien Verkokung und bei 

Anwendung kleiner Kohlenmengen zu erhaltcn sei. Im 

Gegensatz zu den Retorten liegen also die Vcrhaltnisse 

bei Koksofen viel ungiinstiger. Ilicr sind indessen 

Aenderungen moglich in der Richtung einer inoglichst 

weitgehenden Veiminderung der Ofenweite, sodafs die 

beflirchtete Zersetzung der lichtgebenden Bestaridteile des 

Leuchtgases yermieden bezw. yermindert wird. Die 

Schaden einer etwaigen Zersetzung von lichtgebenden 

Bestandteilcn lassen sich aber durch nachtriiglichc Carbu- 

ration wieder ausgleichcn.

Im folgenden mogen die hauptsachlichsten Betriebs- 

angaben einer belgischen Kokerei, die sich durch grofse 

Enge der Kammern auszcichnet und bei der die Be

nutzung des Gases zu Beleuchtungszwecken in umfang- 

reichem Mafse stattfmdet, Platz finden. Das System ist 

ein dcm Semet-Solvayschcn ahnliches. Die Oefen dieser 

Kokerei sind 9,6 m lang, 1,68 m hoch, an der 

Maschinenseitc 0,375 m und an der Koksseitc 0,399 m 

breit. Fiir dic Ileizung sind auf jeder Ofenseite drei 

Kanale iibereinander der Liinge des Ofens nacli an- 

geordnet. Das von der Kondensation kommende Gas 

tritt auf der einen Seite des Ofens in den obersten 

Kanał ein, wo gleichzeitig vorgewarmte Luft zugefiihrt 

wird. Die Verbrennungsprodukte ziehen nach der 

anderen Seite des obersten Kanals, hier treten sie nach 

unten in dfin zweiten Kanał, wo eine zweite Einstromung 

von Gas und Luft erfolgt, ziehen der Liinge nach durch 

diesen Kanał und gelangen am Ende derselben noch 

unten in den dritten. Ehe sie das Ende derselben er- 

rcichen, ziehen sie yon beiden Seiten in einen Kanał, 

welcher den Boden des Ofens bildet. Von da gelangen 

sie in den Abzugskanal unter den Boden. Ehe sie in 

den Kamin entweichen, w'erden noch zwei Dampfkessel 

damit geheizt. Jeder Ofen hat drei FulloiTnungen und



Nr. 6. -  104 -

eine Oeflhung fiir dic Aufnahńie des Gases. Dic 

Garungsdauer betriigt 22 Stunden. Die Kondensation 

und Waschung der Gaso findet auf die iibliche Weisc 

durcli Luft- und Wasserkiililer sowie durch Gaswascher 

statt. Um die Vorlage von Thccransatzen freizuhaltett, 

wird der erlialtene Thecr nach der Vorlagc zuriick- 

gepumpt. Nach erfolgter Absclieidung von Theer und 

Ammoniak wird aucli Benzol gewonnen durcli Waschung 

des Gascs mit schwercn Theerolcn. Der Gasiiberschufs 

findet zum Teil Yerwendung auf einem benachbarten 

Stahlwerk und zum Teil ais Bclcuchtungsmaterial. Zu 

diesem Zwecke wird das Gas sorgfultig gereinigt und 

dann carburiert. Die Lichtstiirke wird zu 15 bis 

IG Kerżen angegeben.

Es mogen hier einigc Analysen des auf genannter 

Kokerci erhaltencn Gases mitgeteilt werden. Zum 

Vergleich sind einige Analysen von gutem Leuchtgas 

bcigefiigt:

Koksofengas Leuchtgas

von

London

Leuchtgas

Nr. I Nr. II Nr. 111 mingham

s ir , i
c o 2 f .....................
0 .....................
Cn H2n . . . .

c a , ..........................
u .....................
N (Differenz) . .

3,8

4,3
10,1
29,6
52,2

0,8
3,3

3,7
9,9

22.9
45.9 
13,5

3.7
9.8 

29,4 
57,1

0,1 
i ,7 
7,5

34.2
49.2 

4,3

4,9
6,8

37,5
46.2

4,6

Nr. I  und I I  sind ungereinigtes Gas. Bei I I  wrar 

eine grolśc Menge Luft eingesaugt. Die iibrigen 

Bestandteile zcigen eine gutc Uebereinstimmung mit 

den angegebenen Leuchtgasanalysen.

III. D ic  Verwendung  von Benzol  zum 

Carburieren von Leuchtgas.

Vor I8S7 fand dic Gewinnung yon Benzol haupt- 

siichlich durch Destillation von Theer statt. In dcm 

genannten Jahre fiihrte Brunck in Dortmund die Gc- 

winnung aus dcm Koksofengase ein und zeigte damit 

den Weg, wie last unbegrenztc Benzolmengen erhalten 

werden konnen. Wahrend friiher das Benzol fast aus- 

schliclślich in der Farbenfabrikation Anwendutig fand, 

ist seit cinigen Jahrcn die Verwendung desselbcn ais 

Aufbesserungsmaterial fiir minderwertiges Lcuchtgas 

hinzugetreten. Die Bcdcutung, die dem Benzol in dieser 

Hinsicht zukommt, ist eine grofse. Ein erheblicher 

Teil der Torhandenen Destillationsanlagen hat bekannt- 

lich aus Besorgnis einer mangelridcn Rentabilitat bezw. 

befurchtetem Mangcl an Absatz auf die zudem mit 

hohen Anlagekosten yerbundene Benzolgcwinnung ver- 

zichtct. Wiirde es gelingen, 'dem Benzol in der ange- 

deuteten Richtung ein weiteres und, wie leicht einzu- 

sehen, Sehr umfangrciches Absatzgcbiet zu erschliefsen, 

so ware den Destillationskokercien damit eine weitere 

lohnende Einnahmeąnello gesichert. Es yerlohnt sich

daher wolil, auf die einschlagigen Verh';iltnissc etwas 

niihcr einzugelien.*)

Uebcrall dort, wo eine gute Gaskohlc zur Verfiigung 

steht, wo auf eine liohe Gasausbeute verzichtet wird, 

und w o ferner auf sehr liohe Leuchtkraft (etwa iiber 

16 Normalkerzcn bei Anwendung cincs Argandbrcnners 

und einem stiindlichen Gasverbrauch von 150 Liter) 

kcin Wert gclegt wird, kann yon der Anwendung eines 

Aufbesscrungsmatcrials Abstand genommen werden. 

Diese Umstande trefTcn aber in yielen Fiillcn nicht zu. 

In Amerika ist z. B. eine gute Gaskohlc selten. Man 

liilft sich daher damit, aus dem in grofsen Mcngcn yor- 

kommenden Ąnthrazit Wasscrgas zu erzeugen, wozu sich 

Anthrazit zudem besser eignet ais die meisten anderen 

Steinkohlensorten, und das erlialtene Gas nachtraglich 

zu carburieren, wozu die Destillationsproduktc der 

Petrolcumriiekstande ebenfalls in grofsen Mengen zur 

Yerlugung steli en; Es wird berichtet, dafs etwa 2/ 3 

der gesamten Gasbeleuchtung der Vercinigten Staaten 

durch carburiertcs Wasscrgas erfolgt, und dafs diese 

Verwendung noch weitere Fortschritte maclit.

In England ist eine gutc Gaskohlc yorliandcn. Aber 

hier sind die Anfordcrungen an die Leuchtkraft teil- 

weisc so hohe (in London gesetzlicli normierte), dafs 

oline Zuhiilfenahme cines Aufbesserungsmaterials die 

Gaskohlc allcin nicht ausreiclit. Ais derartiges Materiał 

dient in yielen Fallen Cannelkolile oder andere ahnliclic 

Steinkohlensorten. Die Vcnvendung derselben gestaltct 

sich aber hiiufig so teuer, dalś man auch hier in Betracht 

gezogen hat, in grjśfecrem Umfange, ais dies bisher der 

Fali gewesen ist, zur Verwendung yon Benzol ais 

Carburationsmittel zu schreiten.

Technische Bedenken stchen, wie wir nachhcr noch 

schen werden, der Einfuhrung nicht entgegen. Es ist 

lediglich die Prcisfrage des Bcnzols, dic dabei eine 

Rolle spiclt. Yon Interesse ist hier der Ausspruch 

Buntes, den derselbe auf der bereits erwahnten Vcr- 

sammlung der Gas- und Wasscrfaclimanner in Drcsden 

gethan hat. Benzol sei gewissermafeen das natiirlichc 

Carburationsmittel fiir Stcinkohlcngas. In dem aus den 

Koksofengasen rfusgewasclicncn Benzol sei eine reiche 

Quelle yon Aufbesserungsmaterial erschlossen, der bisher 

seiner Meinung nach kcine geniigende Beachtung ge- 

schcnkt worden sei.

Dic Carburation des Gases kann auf die Wcise 

Yorgenommcn werden, dafs man einen Teil des Roli- 

gases abzweigt, densclben durch Gcfafee leitet, in denen 

das Gas Benzoldampf aufnimmt, und dann wieder mit 

dem Haupfgasstrom yereinigt. Nachtragliche Konden- 

sationen von Benzol sind auch in der Kai te**) nicht zu 

befurchten, wenn dic Zusatzmenge eine miifsige bleibt,

*) „Journal fur Gasbeleuchtung und Wasserversorgung“, 
XXXYir. Jahrgang, Seite 81.

**) „Journal fiir Gasbeleuchtung und Wasserversorgnng“,
XXXVII. Jahrgang, Seite 84.
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(lic ja auch in keinem Fallc uborschritten zu werden 

braucht.

Es ist erforderlich, dafs das zur Anwendung kom- 

mcndc Rohbenzol mogliclist frei von Toluol und Xylol 

sei, weil dio Aufnalnnefahigkcit des Gascs iiir diese 

letztgenannt.cn Kohlenwasserstofle eine erlieblich ge-

ringerc ist.

Ais erfordcrliche Zusatzmenge fiir 1 cbin Stcin-

kohlengas von mittlerer Leuchtkraft wird 4— 5 gr Benzol 

angegeben, um die Leuchtkraft um 1 Ilcfncrlicht

(1,2 Ilefncrlicht =  1 Normalkerze) zu vcrbcssern. Bei 

geringerer Leuchtkraft des urspriinglichcn Gases ist der 

Verbrauch geringer. Fiir stiirkere Leuchtkraft wiichst 

der Bcnzolverbrauch.

Yon Gasfachleutcn wird darauf aufmcrksain gcmacht, 

dafs von einer wcitcrgchenden Yerwendung des Benzols 

ais Carburicrungsmittel nur dann die Redo sein konne, 

wenn das Benzol fiir diesen Zweck billig genug soi 

(etwa 30 .J t. fiir 100 kg). Ucbcrsteige der Preis diese 

Grcnze, so sci dic Vcrwendung nicht mehr von Vorteil 

und es wiirde die Kalkulation fiir vielo Gasfabriken die 

Ver\vendung von Zusatzkohle rationcller erscheinon lassen.

Jedcnfalls wiire es vom hiittcnmannischcn Stand- 

punktc zu wiinschcn, wenn dic viclfachen Bemuhungen, 

dem auf unscrcn Kokereien gewonnenen Benzol einen 

umfangreicheren Eingang in dic Gasindustrie zu schaffen, 

von Erfolg gekront wurden. Zur Zeit werden nur 

ctwa 5 pCt. der gesamten Leuchtgasproduktion Deutsch- 

lands mit Benzol aufgebessert.

X  ; ------------------
Die Saarln-Uckcr Steinkolilenbergwcrkc iiu 

Btatąjakre 1895/96.
Dio vom Ilandelsmiuister dem Abgeordnetenhause iitór- 

reichten Nachrichten von der Verwaltung der preufsischen 

Staats-Bergwcrke, -Hiitten . und -Salinen wahrend des^Etats- 

jalires 1895/96 enthalten den naebfolgenden Bericht 

iiber dic Saarbriickcr Staatswerkc. Dic Koniglichen Stein- 

kolilenbergwerko im Saarbezirk haben im  Berichtsjahre 

sowohl hinsichtlich des Betriebsumfangcs ais auch hin- 

sichtlich des Ertrages einen erfreulichen Fortschritt auf- 

zuweisen. Auf den 11 der Koniglichen Bergwerksdirektion 

zu Saarbrucken unterstellten Bergwerken wurden gefordert:

im Jahre 1895/9G 7 129 017 t Im Werte toii 63 595 085 JC.
„ „ 1894/95 6 629 949 1 „ „ „ 58583 777 „

mitliin 1895/96 mehr 499 068 t im Werte von 5 011 308 J t.

Die Forderung ist also um 7,53 vom llundert gestiegen. 
Infolge der grOfseren Lebhaftigkeit im Betriebe aller Kohlen 
verbrauchenden Gewerbszwcige und infolge der lirzeugung 
grofserer Mengen von gewaschenen Kohlen iu den gang- 
baisten Sorlen nach Vermehrung der Kohleuwascben gelang 
es nicht nur die hiihere Forderung, sondern auch die aus 
dem Vorjahre verbliebenen Bestiinde vollstandig abzusetzen. 
Der Gesamtabsatz des Direktionsbezirks, einschliefslich des 
Selbstverbrauchs der Gruben, stieg von 6 560 342 t iin 
Vorjahre auf 7 187 093 t, also um 9,55 vom llundert.

Der Selbstverbrauch der Gruben mit Einrechnung der 

unentgeltlich abgegebenen Mengen, des Wascfiyerlustes und

des Uebergewiehtes betrug 607 921 t gegen 474 030 t im 
Yorjahre. Diese Steigerung ist vornehmlich auf die Wasch- 
verluste bei der Aufbereitung der Kohlen in den 
Kohlenwiischcn zurUckzufUhrcn. Zur Verkokung gelangten 
1 323 545 t; liieraus wurden 718 273 t Koks dargestellt, 
d. i. 23 288 t mehr ais im Yorjahre. Die staatliclie 
Koksanstalt der Grube lleinitz ist hicran mit 108 450 t 
Kohlen und 58 968 t Koks beteiligt. Nach Abzug des 
Selbstverbrauchs der Gruben und der zur Vcrkokung vcr- 
wandten Mengen bleibt ein umnillelbarcr Kohlenabsatz von 
5 255 627 t; derselbe ist um 9,7 vom Hundert hoher ais 
im Yorjahre.

Die Vertcilung des Absatzes auf die verschiedenen 
Absatzgebiete zeigt die nachstehende Uebersicht. llierbe: 
sind statt der abgesetzten Koksmengen die dazu verwendcten 
Steinkohlenmengen unter Annahme eines 50prozentigen 
Ausbringens in Rechnung gestellt worden.

Es sind ahgcsetzt:
1895/96.

2430 100 

1 972 500 

1296 000

5698 600

392 600 
542 100 
40 000 
14100 
4 800

%

1894/95

36,32368 200

29,5; 1786 600

19,4 I 147 500 
85,2

5,8
8,1
0,6
0,2
0,1

5302 300

333 200 
489 200 
36 400 
10 700 
8100

993 600| 14,81 877 600

%

38,3

28,9

18,6

85,8

5,4
7,9
0,6
0,2
0,1

1893/94

2201 100 

1565 900 

1 113 800

4880 800

383 200 
489 000 
38 400 
7 900 

12 300

37.9

26.9 

19,2

84,0

6,6
8,4
0,7
0,1
0,2

14,2! 930 800| 16,0

100,015811 600|100,0

a) Deutschland: 
in Preufsen . . . 
nachSfiddeutsch-

land................
nach Elsafs-Loth

ringen .............

Se. a Deutschland
b) Ausland: 

nach Frankreich.
„ der Schweiz 
„ Luxemhurg 
„ Oesterreich 
„ Italien . . .

Se. b Anslamł

Gesamtabsatz . 6 692 200|100,0|6179 900 :

Die betrachtliehe Absatzsteigerung nach Siiddeutschland 

ist darauf zuriickzufiihrcn, dafs einerseits der Bheinwasser- 

stand wahrend des Berichtsjahres dem Absatz der Ruhr- 

kohle auf dem suddeutschen Markte nieiit giinstig war und 

dafs andererscits die Saargruben, wie schon angedeutet, 

durch die Vermehrung der Kohlenwaschen in der Lage 

waren, ein wettbewerbsfahigeres Erzeagnis auf den Markt 

zu bringen. In dem letzteren Umsiande diirfte auch die 

Yermelirung des Absatzes nach Elsafs-Lothringen begriindet 

sein, wo vornehmlich dio belgische Kolile in Konkurrenz 

tritt. Eine noch starkere Steigerung wie im inlandischen 

Absatze ist im Absatze nach dein Auslande zu verzeichnen. 

Nach allen wichtigeren auslandischen Absatzgebieten konnten 

erheblich grofsere Kohienmengen ais im  Vorjahre versandt 

werden. Nur im Absatz nach Italien ist ein Ausfall ein- 

getreten, welcher auf das billige Angebot englischer Kohic 

zuriiekzufuliren ist.

Der unmittelbare Kohlenabsatz, der wie vorhcr ange

geben 5 255 627 t betrug, verteilt sich nach den Transport- 

wegen im Vt;rgleiche zum Vorjahre in lolgender Weise: 

Es wurden vertrieben: 1895/96: 1894/95:

auf den Eisenbahnen . . 4 312 622 t, 3 929 770 t,
auf dem Wasserwege . . 533 560 t, 443 139 t,

auf Landw egen ...............  409 445 t, 416 895 t.

lliernach ist die Abfuhr mit der Eisenbahn gegen das 

Vorjahr um 9,7 vom llundert gestiegen. In den Herbst- 

monaten wurde der Eisenbahnabsatz durch Wagenmangcl 

empfindlich bceintrachtigt. Der Absatz auf dem Wasser

wege weist eine Zunahme um 20,4 vom Hundert auf. Es 

ist dies grofsenteils auf den milden W inter zuriickzu-

m
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fiihren, -wiihrend dessen die SchifFahrt nur an wenigen 
Tagen ruhen murste. In den Witterungsverhaltni8sen ist 
auch der Grund fiir den Riickgaug des Landabsatzes zu 
finden.

Der Erlos fiir eine Tonne verkaufter Kohlen betrug 
8,90 JO. gegen 8,81 JO. im Vorjahre, mitliin 9 Pfg. mehr. 
Im Jahre 1893/94 war cin durehschnittlicher Yerkaufspreis 
von 8,94 J C ., im Jahre 1892/93 eiń soleher von 9,73 
und im Jahre 1891/92 von 10,30 J i .  erzielt worden. 
Auf die Tonne des Gesamtabsatzcs (einschliefslich des 
Selbstverbrauchs und der unentgeltlich abgcgebenen Mcngen) 
cntfallt eine Einnahme von 8,16 J C . gegen 8,19 J l .  im 
Vorjahrc. Dafs trotz der Zunahme des Verkaufspreises um
9 Pfg. sich die Einnahme fiir die Tonne siimtlicher ab- 
geselzter Kohlen um 3 Pfg. niedriger ais im Vorjahre 
stellte, findet seine Erkliirung in dem stiirkeren Bctriebe 
der Wiische und der hieraus sich ergebenden erlieblichen 
Zunahme der \Vaschverluste. Der durchschnittlichc 
Verkaufspreis fiir eine Tonne Koks betrug 13,05 J i .  

gegen 12,07 J l .  im Vorjahre, 11,30 J C . in 1893/94 
und 14,75 JL  in 1892/93.

Die Selbslkosten fiir eine Tonne geforderter Kohlen 
berechncn sich łm Berichtsjahre zu 6 ,9 4 ^  gegen 7,13 J C . 

im Vorjahre.

Entsprechend den giinstigeren Absatzverhiiltnisscn er- 
fuhren auch die Lohne der Arbeiter eine Erhohung. Die 
Nettolohne fiir eine Schicht haben im Jahresdurchschnitt
betragen.*)

bel den im Gedinge bei samtlichen
beschaftigten Hauern Arbeitern

1889/90 . . . . 4,19 JL 3,64 JL
1890/91 . . . . 4,85 „ 4,10 „
1891/92 . . • • 4,93 „ 4,15 „
1892/93 . . . . 4,54 „ 3,88 „
1893/94 . . • ■ 4,27 „ 3,64 „
1894/95 . . - • 4,24 „ 3,54 „
1895/96 . . ■ ■ 4,31 „ 3,58 „

Der durchschnittliclie Jahresarbeitsverdienst stellte sich

fiir die im Gedinge fur samtllche 
bescbaftigten Hauer Arbeiter

1889/90 . . . .  1211 j t .  1052 jc .
1890/91 . . . .  1436 „ 1205 „
1891/92 . . . .  1415 „ 1212 „
1892/93 . . . .  1212 „ 1066 _
1893/94 . . . .  1174 „ 1022 „
1894/95 . . . .  1166 „ 1000 „
1895/96 . . . .  1224 „ 1039 „

Wahrend bei normalem Betriebe im Saarrevier unter 
Bcriicksichligung der katholischen Feiertage rund 298 
Arbeitstage im Jahre zu rechnen sind, betrug im Berichts- 
jahre die Anzahl der Arbeitstage rund 295, so dafs im 
Durchschnitt auf den Gruben des Reviers 3 Feierschichten 
gegen 8 im Yorjahre eingelegt worden sind. Die durch- 
schnittlich von einem Arbeiter verfahrene Schichlenzalil 
berechnet sich zu 290,1 gegen 282,7 im Yorjahre.

Die vom Bergfiskus im Berichtsjahre geleisteten Bei- 
triige zur Knappschaftskasse einschliefslich der Beitrage zur

*) In diesen Zahlen sind bei den eigentlieben Bergleuten die 
Kosten fiir Oel nnd Geiahe (in 1895/96 mit 0,06 JC. fiir die 
Schicht) und bei samtlichen Arbeitern die Knappschaftsbeitrage (mit 
dnrchschnittlich 0,25 M.. fur die Schicht) enthalten.

Invaliditiits- und Altersversicherung, sowie die Ausgaben 
auf Grund des Haftpflicht- und Unfallversicherungsgesetzes 
beziffern sich auf 3 136 444 J L  Rechnet man hierzu dic 
von den Bergleuten entrichteten Beitrage zur Knappschafts
kasse und InvalidiUits- und Altersversicherung in Hohe von
2 365 304 J C ., sowie die auf die Unternehmcr der Pferde- 
forderung u. s. w. entfallenden Umlageanteile der Knapp- 
schafls-Berufsgcnossenschaft und Knappschaftskassenbeitrage 
(19 152 JC^), so ergeben die auf gesetzlichen und 
statufarischen Vorschriften beruhenden Kosten der Arbeiter- 
fiirsorge den Betrag von 178,75 J C . fUr einen Arbeiter 
und von 0,80 J C . fur eine Tonne Fiirderung oder rund 
11 vom Hundert der gesamten Selbslkosten.

An freiwilligen Leistungen zu Gunsten der Arbeitcr- 
schaft wurden in 1895/96 gewiihrt: Bergmannskohlen
zu ermiifsigtem Preise, einem Einnahmeausfall von 
393 290 ^/,l. entsprechend; Uausbaupramien im Betrage 
von 64 380 J L , Kosten der Unterhaltung der Werks- 
und Industrieschulen 59 078 J C . Hiernach haben die 
Kosten der Arbeiterfiirsorge und Arbeiterwohlfahrt ins
gesamt 6 037 647 J l.  betragen.

Infolge der besseren Absatzverhilltnisse sind die Leistungen 
der Arbeiter gegen das Vorjahr etwas gestiegen. Dic durch
schnittlichc Jahresleistung betrug:

bei den eigentlichen bei samtlichen
Grubenarbeitern Arbeitern

1889/90 284,4 t 228,1 t

1890/91 , , . 220,3 t

1891/92 , , 277 t 224 t

1892/93 . . 263,1 t 211,5 t

1893/94 , . 226,5 t
1894/95 , 282,2 t 223,9 t

1895/96 . . . 301,1 t 238,2 t

In  iihnlicher Weise stieg die Lcistung fur den Kopf
und die Schicht siimtlicher Arbeiter von 0,751 t in 
1894/95 auf 0,786 t im Berichtsjahre und die Lcistung 
eines eigentlichen Grubenarbeiters wahrend cines Arbeits- 
tages von 0,973 t auf 1,021 t.

Dic Zahl der auf den Werkcn des Direktionsbezirks 
beschiiftigten Arbeiter hat im Jahresdurchsclinitt 30 162 
oder 337 mehr ais im Vorjahre betragen. Hierzu treten 
noch 930 mit der Wartung und FOhrung der Gruben- 
pferde betraute Pferdeknechte, sodafs sich eine Gesamt- 
arbeiterzahl von 31|092 Mann im Jahresdurchschnitt er
giebt. Am lctzten Tage des Berichtsjahres standen auf 
den bergfiskalischen Werken 31 947 Mann, einschliefslich 
der Pferdeknechte, in Arbeit oder 1062 Mann mehr ais 
am gleichen Tage des Vorjahres.

Der rechnungsmafsigc Uebcrschufs des staatlichen Stein- 
kohlenbergbaus an der Saar unter Beriicksichtigung des 
Abschlusses der Bergfaktorci Kohlwage und des Hafcn- 
amtes zu Malstatt, sowie der Verwaltungskosten der Berg- 
werksdirektion hat im Etalsjahre 1895/96 betragen
8 474 314 JL  (1,189 ułL auf eine Tonne Fordcrung) 
gegeauber dem Solliiberschusse von 6 185 670 JL  mehr
2 288 644 J C . und gegeniiber dem vorj;ihrigeu Ueber- 
schusse von 6 323 215 (0,954 JL  auf eine Tonne
Forderung) mehr 2 151 099 JL
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Gesctzgelmug und YcrwaUung,
Uebersicht iiber dio Thatigkeit des Berggoworbegerichts Dortmund im  Jahre 1890.

Sitz des Gewcrbegerlchts 

sowie órtliche und 

sachliche Zustandlgkelt 

desselben

R e e h t s p r e c h u n g

B e m e r k u n g e n

Zah l  der

a) anhangig geworden. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spruchkammer:

1 Klage schwebt.
Reckllngbausen . . . . 19 — 3 — 3 1 1 9 — 1 Klage wegenUnzustandig-

kcit zurOckgewlesen.
Ost-Dortmund . . . . 29 — 15 — 3 — — 10 — 1 Klage schwebt.
West-Dortmund . . . . 15 — 1 _ 5 — — 9 —
SQd-Dortmund . . . . 15 — 4 _ 5 — _ 6 1
W itte a ............................... 10 — 2 — 1 — 1 5 — 1 Klage schwebt noch.
Hattingcn.......................... 16 — — — — 1 — 13 — 2 Klagcn tchwebcn noch.
Siid-Bochum..................... 9 — 2 _ 3 3 — 1 —
Nord-Boehum..................... 14 — 7 — 2 2 3 —
H e m e ............................... 22 — — — 7 — — 11 — 4 Klagcn schweben noch.
Gelsenkirchen . . . . 21 — — _ 4 1 — 15 — 1 Klage schwebt nocb.
Wattenscheid..................... 3 — 1 __ 1 __ __ 1 __
Ost-Essen.......................... 2 _ __ __ __ 2 _

West-Essen..................... — — — _ __ __ — __
Sild-Essen.......................... 19 — 5 — — — 2 10 — 2 Klagen schweben noch.
"Werden............................... 8 — 4 — 1 — — 2 1 1 Klage schwebt noch.

2 Klagen fanden durch
Schriftenverkelir ilire Er-

Oberhausen ..................... 21 — 4 — 5 — — 8 — ledigung.
2 Klagen weg. Unzustandig-
keit zurOckgewiesen.

Gesamtausschufs des Berg-
gewerbegerichts Dortmund — — — — — — _ — _

Zusammen 223 — 48 — 40 8 7 102 2

Ais Elnigungsamt ist das Berggewerbegericht im abgelaufenen Jahre niclit in Thatigkeit getreten. Ebensowenig sind Gutaeliten 

abgegeben oder Antrage auf Grund des §. 70 des Iieichsgesetzes betr. die Gewerbegerichte vom 29. Ju li 1890 gestellt worden.

Im Jahre 1895 sind insgesamt 173 Rechtsstreitigkeiten anhangig geworden.

Denksehrift doa Allgemeinen Knappschaftsverems 
zu Bochum iiber den „Entwurf eines Gesetzes betr. 
Abanderung von Arbeitervorsieherungsgesetzen.“ AVie 
bereits aus der in Nr. 52 des vorigcn Jahrgangs S. 1008 ff. 
veri5ffentlichten Denksehrift der auf Grund der §§. 5 — 7 
des Reichsgesetzcs vom 22. Juni 1889 zugelassenen Kassen- 
einriclitungen hcrvorgeht, machen letztere namentlich gegen 
die Bestimmungen des Entwurfes iiber die Itentenverteilung 
und die Befugnisse des StaaUkommissars und die Einfiihrungs- 
bestimmungen des Arlikels III gewichtige Bedenken geltend. 
Der seit dem 1. Jan. 1892 ais besondere Kasseneinrichtung 
zugelassene AllgemeineKnappschaftsverein zu Bochum schliefst 
sich unter Anerkennung mancher schiitzenswerten Aenderung 
und Vereinfachung, die durch den Entwurf herbeigefuhrt 
werden, diesen Bedenken im vollslen Mafse an und hat 
die ausfiihrliche Begrlindung liierfiir in einer Denksclirift 
niedergelegt.

Beziiglich der beabsichtiglen anderweitigen Renten- 
vertcilung wird in dieser Denksehrift ausgefuhrt, dafs 
die Darlegungen in der Begriindung des Entwurfes

niclit stichhaltig seien, und dafs die vergeschlagene neue 
Verteilung der Gerechtigkeit und Billigkeit niclit ent- 
spreche. Wenn in der Begriindung zu dem Entwurf die 
Befiirchtung ausgesprochen werde, dafs bei der gleichmiifsigen 
Yerteilung aller Lasten auf alle Anstalten jeder Anlafs 
zur sorgfiiltigen Priifung der Rentenantrage und zur spar- 
sampn Verwaltung wegfallen wiirde, so sei niclit einzuselien. 
weshalb niclit diese Befiirchtung bestehen bleibe, wenn 
eine Anstalt nur mit einem Viertel der von ihr fest- 
gesetzten Renten belastet wird, wiihrend drci Viertel auf 
die Gesamtheit der iibrigen Anstalten und Kasseneinrichtungen 
verteilt wird. Daneben aber liege die Befiirchtung vor, 
dafs das Streben nach einer giinstigen Verm9genslage nach- 
lassen werde, und dafs namentlich die Anstalten und Kassen- 
einrichtungen, welche bisher auf die Einteilung der Ver- 
sicherten auf die einzelnen Lohnklassen einen Einflufs 
hatten und dieselben den hóheren Lohnklassen zuwiesen, 
versucht sein wurden, diese nunmehr den niederen Klassen 
zuzuweisen, um eine zu grofse Kapitaldeckung, die zu 
drei Yierteln anderen Anstalten zu gute kommen wfirde
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zu YCrmeiden, Durch derartige Mafsnahmen wiirden aber 

die Versichcrtcn cmpfindlich gcschiidigt.

Wie die Denkschrift weiter ausflihrt, liegt eine Not- 
wcndigkeit zur Einfiihrung einer anderweitigen Renten- 
verteilung uberhaupt niclit Y o r. Denn auf die verschieden- 
artige Gestaltung der Vermogensverhaltnisse der einzelnen 
Anstalten ist bereits in dem urspriinglichen Gesetze in den 
§§. 98 und 65 geniigend Riicksicht genommen.

§. 98 bestimnit ausdriicklicli, dafs die Versicberungs- 

anstaltcn berechtigt sind, schon fUr dic erstc Beitrags- 

periode oder innerhalb derselben an Stelle der in §. 96 
fcstgcsetzten Beitriige fiir ihren Zweck andere Beitragssiilzc 

zu beschliefsen.

§. 65 sielit die Bildung von Rlickversicherungsverbiinden 
zur gemeinsamen Tragung der ganzen oder tcilweisen Be- 
liistung vor.'

Von diesen Bcstimmungen wird jedocli bis jetzt kein 

Gebrauch gemacht, dagegen schon Yor x\blauf der ersten 

Beitragsperiode eine radikale Aendórung der Verteilung 

der Lasten vorgeschlngen.

Nicht ohne Grund hatte der Gesetzgcber fur die erste 
ISeitragspcriode einen langeren Zeitraum, namlich 10 Jahre, 
in Aussiclit genommen, weil ein solcher ausreichend erschien, 
um tur die Beurteilung der weiteren finanziellen Aus- 
gestaltung der einzelnen Anstalten bestlmmtc Unterlagen 
zu schafTen, die bei einer kurzeren Periode von etwa
5 Jahren wegen des grofsen Einflusses der Uebergangsjahre 
ais hinreichend sicher niclit gewonnen werden konnten.

Diese 10 Jahre der Uebergangszeit sind aber fur die 
Einbringung der Novelle nicht abgewartct worden, der Bc- 
grilndung derselben liegen nocli nicht eimnal die Ergebnissc 
der ersten 5 Jahre der Uebergangszeit zu grunde; es sind 
Yielmehr nur die Rentenergebnisse bis zum 2. Yierteljahr
1894 berucksichtigt worden. Diese Ergebnissc nittssen 
jedocli ais zu schwankend, zumal sie noch in die Uebergangs
zeit fallen, bezeiclmet werden. In der Bcgriindung wird 
dann aus diesen Ergebnissen eine wcitere Steigerung der 
Rentenbewilligungen in Aussiclit genommen. Wie weit 
diese Yoraussetzung zutrifft, ist z. Z. nicht zu uberselien. 
Soweit der Allgemcine Knappschaftsverein inbetracht kommt, 
ist dieselbe bislier nicht eingetroffen.

Bei den Invalidenrenten zeigt sich von 1894 ab keine 
wcsentliche Zunahme. Auch die bislier im Jahre 1896 
fiir einen Teil desselben gcltenden Zahlen lassen eine solche 
niclit erwarten. Die AUersrcnten koinmen beim Knapp- 
schaftsYcrcin weniger inbetracht.

Weiter wendet sieli die Denkschrift gegen die in 

der Bcgriindung aufgestellte Behauptung, dafs dic gunsiige 

Yermogenslage, deren sich einzelne Anstalten erfreuen, 

wesentlich oder fast ausschliefslich durch Yęrhiiltnisse 

bedingt seien, die aufserhalb des Einflusses dieser An- 

stalten selbst liegen. Es wird zwar nicht bestritten, dafs 

die Altersgruppierung der Yersichertcn auf die llenten- 

belastung von Einflufs sei, indessen der grofsere Einflufs 

auf die Vermogenslage der Anstalten der Zahlung in den 

Yorschicdenen Lohnklassen zugeschrieben. Anstalten mit 

Versicherten in hohen Lohnklassen miissen eine bedeutemi 

hohere Kapitaldeckung, mithin auch ein grofseres Yermogen 

besitzen, ais Anstalten mit Yersichertcn in niederen Lohn

klassen.

Der Allgemcine Knappschaftsverein hat seine samtlichen 

Mitglieder einer und derselben Lohnklasse, namlich der IV ., 

zugewiescn, und zwar nur einer Lohnklasse, um Einheit-

lichkeit und Einfacliheit in seinem Geschaftsvcrfahrcn zu 

erzielen, der IV . Lohnklasse weiterhin, um seinen Mit- 

glicdern durch Renten der hochsten Klasse die Wohlthaten 

der Invaliditiits- und Altersversichcrung in moglichst hohem 

Mafse zukommen zu lassen.

Durch Zahlung des Beitrags in der IVT. Lohnklasse mit 

30 Pfg. wochentlieh fur ein Mitglied des Allgemeineu 

Knappschaftsvereins ist fiir dasselbe eine Kapitaldeckung 

erforderlich, die sich gegcntiber dem Durchschnitte der 31 
Anstalten wie 30:21 ycrhaltcn, also um die lliilfte grofser 

sein mufs.

Die Anstalten, deren Mitglieder in den h&heren Lohn

klassen vcrsicliert sind, werden also, da in den Einnalimeń 

derselben zu Gunsten der Anstalten mit niederen Lohn

klassen Sclimalerungen entstehen, zu einer weiteren Er- 

hohung ihrer Beitriige schrciten miissen, die ihncn jedocli 

wiederum selbst nicht zu gutc kommt.

In der Denkschrift wird ausdriicklicli anerkannt, dafs 

die Beitrage der niederen Lohnklassen geringere Sielier- 

heitszuschliige erhalten haben, wic die Beitrage der hoheren 

Lohnklassen. In diesem Ancrkcnntnis liegt die Bcgriindung 

des giinstigeren Yermogcnsstandes der Anstalten mit hoheren 

Lohnklassen.

Yom  1. Januar 1892 ab, dem Tage der selbstiindigcn 

Uebernahme der Invaliditiits- und Altersversicherung, hat 

sich das Vermiigcu des Allgcmeinen Knappschaftsvercins 

von 7 582 137,56 ^ i.  auf 14 451 643,00\JC. am 1. Januar 

1896 erholit und wird im  laufenden Jahre noch eine 

wcitere Steigerung erfahren. Neben diesem Vermogcn ist 

bis zum 1. Januar 1896 fiir die Zwecke der Invaliditiits- 

und Altersversiclierung noch eine Sonderriicklage von

8 110 709,96 angesaminelt worden. Letztere wiirde 

noch 2 Millionen Mark grofser sein, wenn die Beitrage 

des Jahres 1891 in die Vereinskasse und niclit in  die 

Kassen der Vcrsicherungsanstalten Rhcinland und Westfalen 

geflossen wiiren.

Die Mitglieder besitzen ein gutes Recht und sehen cs 

auch ais solches an, dafs das durch ihre Beitriige ange- 

sammelte Vermogen und die sp;iteren Einnahmen auch ihnen 

selbst nutzbar gemaclit und nicht i lirem eigentlichen Zwecke 

durch Ablieferung an fremde Anstalten entzogen werden. 

Sie wurden in einer Ablieferujig ihrer Groschen an not- 

leidende Anstalten, die mehr ausgeben wie sie einnehmen, 

eine Konliskation des Kiiappschafts-Yerinogcns erblickcn. 

Damit schwindet die von ihnen gehegte Ilotfnung auf 

Besserung ihrer kiiappschaftlichen Lage, und es ist zu be- 

fiirchten, dafs eine Urbitterung Platz greifen wird, die 

y o ii den unheilYollsten Folgen fiir das Staatswohl werden 

konnte.

Gegen die Erwciterung der Befugnisse des Staats- 

kommissars wird angeflłhrt, dafs der Kuappscliaftsvcrcin 

unter Aufsicht des Oberbergamts Dortmund stehe, dessen 

Kommissar allen Sitzungen beizuwohncn und statutwidrige 

Beschliisse, also auch die negen das IuYaliditiits- und 

Altersversicherungsgesetz verstofsenden, zu suspendieren 

befugt sei, Die Doppelaufsicht zweier Ycrschiedener Bc- 

horden konne aber leicht zu Konflikten fiihren. Die 

Thiitigkeit des Staatskommissars diirfe sich ferner nur auf 

die Austuhrung der Invalidit;ils- und Altersversicherung 

erstrecken, wiihrend er durch den ihm zugedacliten Sitz 

und Stimme im  Vorstandc auch iiber dic sonstigen Auf- 

gaben des Knappschaftsvereins zu belinden habe. Auch 

konne der Staatskommissar, wenn er bei der jetzigen Zu-
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sammensetzung des Yorstandcs aus 15 Vertretcrn der 
Arbeitgeber und der gleiclien Zahl scitens der Arbeiter 
dem Vórstande hinzutrete, in die Lage kommen, bei 
Slimmengleichheit den Ausschlag geben zu miissen, was 
i hm, da es hiiulig vorkomme, dafs die Vertrcter der einen 
Seite geschlossen gegen die der anderen stiinmten, eine 
grofse Vcrantwortlichkeit auferlegen wUrde.

Die Einfahrungsbestimmungeu des Art. III besagen, 
dafs bei den besonderen Kasseneinrichtungen die selbst- 
stUndigeDurchfiihrung derllvaliditiits- und Altersversicherung 
mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes in Fort- 
fall kommen soli, sofern dereń Statuten his dahin die er- 
fordcrliche Abiinderung nicht erfahren haben.

Daruit wiirde, wie die Denksehrift ausfUhrt, den be
sonderen Kasseneinrichtungen, dic Schwierigkeilen genug 
liatten, um ihre Anerkcnnung ais solche zu erringen, mit 
einem Schlage diese Anerkcnnung wieder entzogen.

Es scheine bei der Abfassung des Art. III nicht ge
niigend beriicksichtigt zu sein, welchen Schwierigkeiten, 
eine Statutiinderung begegne. Der Knappschaftsvcrcin sei 
bereits seit ineltreren Jahren cifrig bemiiht, das bisherige 
Statut durch ein neues brauchbareres zu ersetzen, ohne 
dafs es bis jetzt gelungen sei, eine alle Iłetoiligten be- 
friedigende Łijsung dieser Aulgabe zu erreichen. Eine 
jegliche Aenderung bcdiirfe der Ubereinstimmenden Reschliisse 
der Mehrheit der Werksbesitzer und der Mitglieder. Wegen 
dieser Schwierigkeit mlisse fiir den Fali einer Ablchnung 
der durch dic NovelIe gelorderten Acnderungen der 
Aufsichtsbehbrde das ilir in iihnlichen Fallen zustehende 
Recht eingeraumt werden, ihrerseits solche Aenderungen 
mit reclitsverbindlicher Kraft yorzunehmen.

Technik.
Magnetisclio Beobachtungen zu Boclium. Die 

westliclic Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 
Meridian betrug:

1897

Monat Tag

um
T(

s

8 Uhr 
>rm.

um 1 Uhr 
nachm.

8 | - Tag

um £ 
TO 

&

Uhr
rm.

um 1 Uhr 
nachm. 

e | ^

Januar 1. 13 4,2 13 7,2 17. 13 3,2 13 6,4
2. 13 8,0 13 15,2 18. 13 2,5 13 5,5
3. 13 ‘1,7 13 6,0 19. 13 3,1 13 5,2
i . 13 3,7 13 5,3 20. 13 2,8 13 5,3
•>. 13 2,8 13 •V 21. 13 2,6 13 4.5
6. 13 2,3 13 5,7 22. 13 2,6 13 6,1
7. 13 3,7 13 5,4 23. 13 2,7 13 7,1
8. 13 3.7 13 7,7 24. 13 3,1 13 6,1
9. 13 2,9 13 5,9 25. 13 2,6 13 6,1

10. 13 3,4 13 TA 26. 13 2,7 13 6,1
11. 13 3,1 13 7,4 27. 13 3,0 13 7,2
12. 13 2,4 13 7,2 28. 13 2,7 13 6,1
13. 13 3,7 13 8,2 29. 13 3,5 13 8,6
14. 13 2,7 13 7,7 30. 13 2,9 13 5.8
15. 13 4,3 13 6,5 31. 13 3,4 13 6,7
16. 13 3,3 13 6,2

Mittel 13 3,30 13 6,69

Mittel 13 s 5,0 =  Lora 0.
lo

Sonderbewotterung auf der Zeche Salzer und 
Nouack bei Essen. Die Ventildtionseinrięhtung dient 
zur Rewetterung des im Aufbrcclien begriffenen Schachtes 
Iluyssen auf der 300 m-Soble. Der Verbindungsquerschlag 
zwischen dem einzichenden Hauptfiirderscliachte Schmitz 
und dem erwahnten Aufbrechen auf dieser Sohle ist 40 m

lang; in diesen Querschlag ist vom Fiillorte des Schachtes 
Schmitz aus eine bijlzcrne Luttentour von 0,06 qm Quersclmitt 
gelegt. Das vordere Ende dieser Luttentour erweitert sich 
konisch nach dem Fiillorte des erwahnten einziehenden 
Schachtes liin; in diese Erweiterung ist ein konisches Lutten- 
stuck von 1 m Liinge und in dieses wieder ein solches 
von glcicher Liinge in der Weise eingeflihrt, dafs die 
ganzc Einrichtung im Prinzip einem Strahlapparat gleicht. 
In der Liingsachsc des crsten konischen Luttcnstiickes liegt 
ein Itohr von 25 mm Durchmesser, welches an eine hier 
vorbeiftt1irende Wasser - Druckrohrleitung angesclilossen ist; 
auf diesem Rolire ist eine 150 mm langc und mit einer 
Rohrung von 2 mm Durchmesser versehene Rotgufsdiise 
aufgeschraubt. Der Apparat arbeitet nun in der Weise, 
dafs der aus der Diise unter einem Druck von 9 Atmosph. 
austretendc Wasserstrahl die ihn umgebende Luft ansaugt, 
mit sieli fortreifst und durch die Lutten vor Ort bringt. 
Es werden pro Minutę 16 cbm geleistct, ein Quantum, 
węlches vollstandig fiir den bezeichnetcn Betrieb ausreicht. 
Durch Yergriifserung der Rohrung in der Diise hat man 
es jederzeit in der Hand, das Wetterąuantum zu vergrofsern. 
Es ist leider nicht moglich, den Wasserverbrauch fest- 
zustellcn, da das Wasser infolge seines holien Druckes 
auscinanderspriiht und sich schlecht sammeln liifst. Der 

Eflekt eines solchen Apparates liifst sich zweifellos erhiihen, 
wenn derselbe ganz aus Zinkblech liergestellt wird.

Anwendung des blauen Cap-Asbest. In der Cap- 
kolonic sind sehr grofse Asbestlager vorhandcn, welche die 
Lnndoner Cape Asbestos Co. ausbeutet. Nach Chemical 
Trade Journal unterscheidet sieli dieser Asbcst von den 
anderen im Handel vorkommcnden Sorten zuniichst durch 
seine blaue Farbę, dann durch eine viel grofsere Leichtig- 
keit und cndlich dadurch, dafs man ihn in gleichfOrmigercn 
und stiirkeren Schichten findet ais in Iudicn, Italicn und 
Canada; dies gestattet die Gewinnung liingercr und stiirkerer 
Fasern. Yon der Bearbeitung des Capasbest mit den in 
Canada angeweudcten Maschinen sclieint man sehr gute 
Resultate erreicht zu haben; die Faser kann aufgelost und 
zu Werg verarbeitet werden, dessen spez. Gewicht um die 
lliiltie kleiner ist wie aus Asbest von anderen Lokalitiiten. 
Dieser Werg kann zu sehr feinen Fadcn vcrsponnen werden, 
die sehr stark sind, und zur Fabrikation von Geweben, 
Fiiden, Schiiiiren und allerlei Seilen benutzt werden. Alle 
diese Gegenstiinde besitzen eine nur wenig kleinere Festig- 
keit wie die Produkte aus vegctabilischcr Fiiser; sic sind 
aufserdem unentzuńdlich, verfaulen iiicht, und werden durch 
klimatische und atmosphiirische Einfliisse nicht alteriert.

Diese Eigenschaften macneii den afrikanischen Asbest 
fiir eine Menge vou Anwendungen geeignet, zu denen die 
anderen Varictiiten nicht passen, weil sie dem Zuge nicht 
geniigend widerstehen; man kann ihn auch zur Bcklcidung 
von Dampfleitungen, Fugen, zu Kolbendichtungen, ais 
Isoliermasse etc. anwenden. Aber besonders in chemischen 
Fabrikcn sind die Asbestprodukte berufen, grofse Dienste 
zu leisten; da sie dem Feuer und Siiuren widerstehen, 
halten sic Viel langer wie die Pflanzenprodukte. Ilirc An
wendung sclieint deshalb ganz geeignet, die Ledcrriemen 
und andere Gegenstiinde in den Fabriken und in allen 
Fallen zu ersetzen, wo die gewohnlichen Seilerwaren nur 
sehr wenig aushalten. Um die Festigkcit des Capasbest 
zu bestimmen, hat man kiirzlich ein 3/« Zoll starkes Seil 
aus blaucfn Asbest, an welchem ein Gewicht von 100 kg 
hing, der Flammeneinwirkung eines Gasbreuners ausgesetzt,
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wobei dasselbe erst nach 22 Stunden riefs. Die blauen 
Asbestseile sind etwas leichter wie dic russischen Ilanf- 
scile und besitzen ungefahr 66 pCt. von der Zugfestigkeit der
selben. Das gilt natlirlich von ncuen Hanfseilen, denn 
sonat wiłre der Vergleieh aufserordentlicli zu gunstcn des 
Asbest. Seit kurzem hat man auch begonnen, Asbest zur 
Anfertigung von Matratzen zu verwenden und, wie cs

schcint, mit sehr gutem Erfolg. Die Asbestfaser ist bieg- 

sam und elastisch, ihre Normaltemperatur im Winter ver- 

haltnismiifsig hoch und im  Soimncr niedrig; der Asbest 

scheint auch, da er frei von Insekten und Ansteckungs- 

keimen ist, zu Krankcnlagern in Hospitalen Yorzilglich zu 

passen. T.

/
Yolkswirtschaft und Statistik.

Bronnmaterialien-Verbrauch der Stadt Berlin fiir den Monat Dezember 1896,

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkolilen und Briketts

Eng-

lische

West-

faiische

Sach-

sische

Ober-

schlesische

Nieder-

scbiesische
zusammen

Bóh-

miseke

Preufs. u. Sachslsclie
zusammen

Briketts Kohlen

in Tonnen

I. E m p f a li g.

a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen

217
1890

8 345 
615

973 58 481 
480

19 803 87819 
2 985

9 092 
398

73 857 
140

1259 84208
538

Summę des Empfanges 2107 8 960 973 58 96i 19 803 90 804 9 490 73 997 1259 84 746

II. Y e rsand ,

a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstrafsen . .

178
260

139 — 1596
50

— 1913
310

— 330 — 330

Summa des Versandes 438 139 — 1646 — 2 223 — 330 — 330

Kleiben Im Dez. 1896 
in B e rlin ..................... 1669 8 821 973 57 315 19 803 88 581 9 490 73 667 1259 84416

Im Dez. 1895 btieben 
lit Berlin ..................... 14 704 14 443 930 72 036 19 235 121348 11905 67 773 2 602 82 280

Mlthln ( +  Zunahme, 
— Abnahme) . . . -  13 035 — 5 622 +  43 -  14 721 +  568 — 32 767 - 2  415 +  5 894 — 1 343 + 2136

III. E m p fang  der nicht Im Weiclibllde von Berlin liegenden Stationen, abzuglich des Yersandes:

a) auf der Eisenbahn.

22 4 713 120 11742 6 375 22 972 1642 8982 | 1886 12 510

695 ! 150

b) auf dem "Wasserwcge 

-  | 559 | -  | 1404 | -  1 30 | 202 | 232

Summę des Empfanges j 717 | 4 863 | 120 | 12 301 | 6 375 | 24 376 | 1 642 | 9 012 | 2 088 | 12 742

Fur das Jahr 1896.

I. E m p fang .

a. Eisenbahnen . . ,
b. Wasserstrafsen. . .

5 403 
350 366

87 891 
60 627

8279 586 207 
333 838

217 986 
330

905 G66 
795 161

76 841 
27 254

761 544 
997

13 425 
5 932

851810 
34 183

Sc. d. Empfanges 1896 
desgl. 1895

355 769 
239 669

148 418 
102 437

8279 
10 485

970 045 
905 780

218 316 
202 089

1700 827 
1 460 460

104 095 
l i i  154

762 541 
674 342

19 357 
22 205

885 993 
807 701

Mithin ( +  Zunahme, 
— Abnahme) . . . + 116 100 +  45 981 - 2 2 0 6 +  64 265 +  16 227 +  240 367 - 7  059 +  88199 — 2848 +  78 292

II. T ersand.

a. Eisenbahnen . , .
b. Wasserstrafsen. . .

9 580 
17 808

648
900

— 28867 
7 126

763 39 858 
25 834

333
1020

5 887 
2 355

60
110

5 280 
3 485

Summę des Versandes . 27 388 1548 — 35 993 763 65 692 1353 7 242 170 8765

Bleiben Im Jahre 1896 
in B e r lin ..................... 328 381 146 870 8 279 934 052 217 553 1635 135 102742 755 299 19 187 877228

Im Jahre 1895 bliebei* 
in B e r lin ..................... 230 501 100 909 10 475 883 583 201 257 1 426 725 110 502 664 683 21 915 797 100

Mithin ( +  Zunahme, 
— Abnahme) . . . +  97 880 +  45 961 -  2 196 +  50 469 +  16 296 +  208 410 - 7  760 +  90 616 — 2 728 +  80128

III. E m p fang  der nicht im 'Weichbilde von Berlin liegenden Stationen, abzuglich des Yersandes:

a) auf der Eisenbahn.

Im Jahre 1896 . , . 
„ „ 1895 . . .

2205
50

' 46 549 
38 090

796
722

109 477 
89 968

65 338 
48884

224 365 
177 714

12 817
13 023

101 992 
78 357

8 754 
3 713

123 563 
95 093

Mithin ( +  Zunahme, 
— Abnahme) . . . +  2155 +  8459 +  74 +  19 509 +  16484 +  46 651 -  206 +  23 635 +  5 041 + 28 470

Im Jahre 1896 . . . 17 532 4084

b)

-

auf dem Wasserwege

52 515 j 5180 79 311 3 529 150 3 099 | 6 778
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Aus- und Einfuhr von Steinkohle, Braunkołile und Koks im  deutschen Zollgebiet.

(Nach den monatlichen Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistiscbcn Anit.)

E i n fu li r.

1. Januar bis 31. Dezember 1896. 1. Januar bis 31. Dezember 1895.

V o u: Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen ISraunkohlen Koks

t t t t t t

Freihaten Hamburg . .
B e lg ien ..........................
Frankreich . . . . . 
Grofsbritannicn . . .
Niederlande.....................
Oestorreich-Ungarn . . 
Brltisch Australien . .

507 532,8 
20 874,3 

4 307 462,8 
73 336,3 

560 855,1 7 637 489,3

26 629,8 
259 848,1

52312,3

25 369,3

507 943,4 
32 027,7 

3 972 663,6 
43 915,2 

554 420,6 
2 573,7

7 181 018.7

21 630,1 
385 360,4

32 801,2

18232,4

Aus allen Landeru inges. |5 476 752,6 7 637 503,4 393 881,1 5 117 356,1 7 181 050,2 461 778,5

A u s f u h r.

Nach:

Freihaten Hamburg . .
B e lg ie n ..........................
Danemark
Frankreich.....................
Grorsbritannicn . .
I t a l i e n ..........................
Niederlande.....................
Oestcrreich-Ungarn . .
Rufsland..........................
Schwcden . . . .
Scbweiz..........................
C h ile ...............................
Norwegen .....................
Brltisch Australien . .
Span ien ..........................
JIexiko ..........................

Nach allen Landem insges.

1. Januar bis 31. Dezember 1896. 1. Januar bis 31. Dezember 1895.

Steinkohlen

t

168 072,4 
929 649,4 
16 044,2 

629 501,2 
25 150,6
16 414,9 

3 525 560,7 
5 136 668,1

258 805,4
17 048,3 

838 292,0
8 351.0

Braunkohlen 

t

Koks

t

14 864,6

|1159S757,3| 15 703,2

5 379,9 
234 701,6 
13 436,5 

866 698,3

24 338,3 
137 599,1 

,535 725,5 
194 252,9 
23 946,3 
80 467,9

12 150,0 
43 492,0

Steinkohlen

t

Braunkohlen

t

117
782

10
577
24

21
3 457
4 380 

199
16

749

702.0 
722,6
898.1 
418,9 
275,3
532.0
397.1
395.1 
134,5
090.2 
843,1

2 216 395,1|10360 837,8

18 135,9

18813,9

Koka

t

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 
4172,5

\

2 293 327,6

Produktion der deutschen Hoehofenworke im 
Dezember 1896. (Nach Mitt. d. Vereins deutscher Eisen-und 
Stahl-Indusirieller.)

G r u p p o n - li e z i r k.
•1 g 

t£ S  
f &

Produktion 
Im Dez. 

1896. 

t

Nordwestdeutsclio Gruppe (Wcstf., 
Rheinland, ohne Saarbezirk) . . 42 79 946

Ostdeutsche Gruppe (Schlesien) . 10 30 0S8

Puddel-

Mitteldeutsche Gruppe (Sachsen, 
Thuringen)..................................... _ _

Roheisen
Norddeutsche Gruppe (Prov. Sachs., 
Brandenburg, llannover) . . . 1 450

und

Spiegeleisen.

Sflddeutsche Gruppe (Baycrn, 
Wfirttemberg, Luxemburg, Hessen,
Nassau, E ls a fs ) ..........................

Sfidwestdeutsche Gruppe (Saar
bezirk, Lothringen).....................

5 12 912

7 24 904

Puddelroheisen Summa 65 148 300
im Noyember 1896 64 133 927

Nordwestliche Gruppe . . . . 6 35 938
Ostdeutsche G ru p p e ..................... 1 1054

Bessemer
Mitteldeutsche Gruppe . . . . ___ —

Norddeutsche Gruppe . . . . 1 4 170

Roheisen. Sflddeutsche Gruppe . . . . . 1 1480

Bessemer Roheisen Summa 9 42 642
im  NoYem ber 1896 11 46 102

G r u p p e  n - B o z i r k

© e
Jji Q
Ł S;_ t.

-̂

Produktion 
im Dez. 

1896. 

t

Thomas-

Roheisen.

Nordwestliche Gruppe 
Ostdeutsche Gruppe . . 
Norddeutsche Gruppe 
Sflddeutsche Gruppe . . 
Sfldwestdeutsche Gruppe

IS
3
1
6
8

132 559 
15 980 
14 612 
35134 
85 110

Thomas-Roheisen Summa 
im Notember 1896

36
35

283 395 
287 646

Gielśerei- 

Roheisen 

u. GuŁswaren

Nordwestliche Gruppe 
Ostdeutsche Gruppe . . 
Mitteldeutsche Gruppe 
Norddeutsche Gruppe 
Sflddeutsche Gruppe . . 
Sudwettdeutsche Gruppe

15
5

2
6 
4

39 043
4 529

5 050 
21 400
8 360

1. Sclimelzung GieCserei-Roheisen Summa 
im NoTember 1896

31
29

78 382- 
76 992

Puddelroheisen

Z usammen  ste l l ung.  

und Spiegeleisen . . . 148 300
Bessemer Roheisen
Thomas-Roheisen.....................................
Giefserei-Roheisen...............................................

Produktion im Dezember 1896 ..........................
Produktion im Norember 1896 ..........................
Produktion Tora 1. Jan. bis 31. Dezember 1896

42 642 
283 395 
; 78 382

552 719 
544 667

6 360 982
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Gesamteisenproduktion im  Deutschen Roicho 
wahrond des Jahres 1896, (Nacli Mitt. d. Vereins 

Deutsclicr Eisen- u. Stahlindustrieller.)

1896

P
u
d
d
e
l-

 

ro
he

is
en

 
j

B
e
ss

e
in

e
r-

ro
h
e
is

e
n

T
h
o
m

as
-

ro
h
e
is

e
n

G
ie

fs
e
re

i-

ro
h
e
is

e
n 53

S
Sta
3
N

Januar . . . t 138278 31345 254 324 73 534 497 481
Februar . . . n 130 811 35 276 251921 63 242 481250
Marz . . . . 152 675 46013 271385 64 677 534750
April . . . . V 143 825 44 259 257113 77804 523 001
Mai  . . . . n 144 474 45 123 268 953 85 642 544192
Juni . . . . 138 699 44 364 263 425 68 643 515131
Juli . . . . » 149 096 46 803 270 226 73 651 539 776
August . . . f i 135 903 46166 280 784 76 587 539 440
September . . !! 136 779 40 079 274 858 82 457 534 173
Oktober . . . ) t 136 433 47 180 288 735 82 054 554 402
Noyember . . n 133 927 46 102 287 646 76 992 544 667
.Dezember . . n 148 300 42 642 283 395 78 382 552 719

Jan. bis Dez. 1896 j j 1689 200 515 352 3252765 903 665 6360 982

u ii n 1895 n 1524 334 444 495 2S98 476 921 493 0788798

u n ii 1894 f) 1608 760 442 614 2641 525 886 423 5559 322

Wostfiilische Steinkohlen, Koks und  Brikotts iiT 
Hamburg, Altona, Harburg etc. Mitgeteilt durch 
Anton Gtinther in Hamburg. Die Mcngen westfalischer 
Steinkohlen, Koks und Brikctts, welche wiihrend des 
Monats J anuar 1897 (1896) im hiesigen Vcrbrauchsgebiet 
laut amfficher Belcańnimachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen i  1000 kg

1897 1896
In Hamburg Platz ..................................... 58 694 50 958,2
DurchgangSTersand nach Altona-KielerBahn 33 522,5 33 289,5 

9 455,5„ „ I.ubeck-IIamb. „ 9 907
„ „ Berlin-Hamb. „ 4 860,5 5 577,5

Insgesamt
Darchgangsversand auf der Oberelbe nach

106 984 99 280,7

Berlin......................................................... — —
Zur Ausfuhr wurden Terladen . . . . 3 978 —

Englische Kohleneinfuhr in  Hamburg. 
Januar wurden nach Hamburg eiiigefilhrt:

Im Monat

Newcastle 

Sunderland 

llumber . . . .  

Schottland

Boston u. Kings Lynn 

West-Hartlepool .

W al e s ..........................

Gaskoke . . . .

17 473 t gegen 
8 979 t „

27 745 t „
27 451 t „
5 469 t „
1 140 t „
7 604 t 

964 t

17 588 t in 
12 504 t „ 
22 779 t 
32 301 t „ 

6 592 t „
1 430 t „
2 342 t „ 

450 t „

1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896

Wcstfalen

96 825 t gegen 

106 984 t „

95 986 t in 1896 
99 281 t „ 1896

zusammen 203 809 t gegen 195 267 t in 1896 

Es sind milhin 8542 t mehr heraDgekommen ais in 

derselben Periode des Vorjahrcs.

Trotz des grofsen Auslalles in der Zufulir im Dezember 

konnten sich die Preise fiir Hausbrandkohlen niclit irgendwie 

wesenllich befestigen und sind kauin liOher ais in derselben 

Zeit des Yorjahres. —  In den Produktionslanderii, sowohl 

in Grofsbritannien wie in Wesffalon, sind dagegen die Preise 

infolge der enornien Nachfrage gestiegen und fordem die 

Zeclicn auf Abschlufs bedeutend luiliere Preise ais im 

Yorjahre. (Mitgeteilt von H, W . lleidmann, Hamburg.)

Terfeolirswesen.
Wagengestellung im  Ruhrkohlenrevier fiir die 

Zeit vom 1. bis 15. Januar 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Es

yerlangt

sind

gestellt

Die Zufuhr nach den 

Itheinhafen betrug:

Monat Tag

Im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk

nach
Wagen 
zu 10 t

Januar 1. 749 772 Essen Ruhrort 11021

n 2. 9 697 10 290 » Duisburg 3 489

SJ 3. 823 844 J) Hochfeld 1314

n 4. 10 576 11 320

n 5. 11870 12 675 Elberfeld Ruhrort 56

n 6. 3 486 3 721 n Duisburg 13

»> 7. 11573 12 424 n Hochfeld —

n 8. 12 069 12 948 Zusammen: 15 893
n 9. 12 381 13 280

u 10. 866 840

n 11. 12 055 12 604

'% n 12. 12 630 13 247

1 „ 13. 12725 13 382
B

14. 12 691 13 4G4

L  - 15. 13216 13 852

Zusammen: 137 407 145 663
Durchschnittl.: 11948 12 666
Yerhaltniszabl: 12 462

Giiterverkehr im  Ruhrorter Hafen im  Jahre 1896, 
verglichen m it dem Yorjahre.

1. K o h l e n - V e r k e h r .

Dic Kohlen-Anfuhr betrug: 

im Jahre 1896 . . . .  4 101 062,04 t
„ „ 1895 . . . . 3 347 002^951

also 1896 mehr 754 059,09 t

Die abgefahrcnen Kolilen verteilen sich auf folgende 

Strecken:

1896 

55 983,001 
608,201 

27 005,651 
13 135,001

1895 

37 747,20 
16 593,90t 
23 291,951 
6 834,751

Ton Ruhrort bis Dusseldorf ausschl.
„ Dusseldorf bis Koln ausschl. .
„ Koln bis Koblenz ausschliefslich

nach Koblenz....................................
von Koblenz ausschliefslich bis Mainz

ausschliefslich..............................................................  100 832,001 60 479,351
nach den Mainhafen . . . . .  243 374,00t 137 773,201
von Mainz bis Mannheim ausschl. 684 978,00 t 481829,95t 
nach Mannheim und oberhalb . . 1 506 459,301 1 163 342,301 
von Ruhrort bis Emmerich . . .  24 682,35 1 25 345,801
nach Holland....................................  1254 828,451 1 250 262,401

„ Belgien....................................  320 046,551 267 573,301

Zusammen 4 231 932,501 3 471 074,10 t 
Also 1896 mehr 760 858,401 

2. Sons t i g e  GUter .

Ali sonstigen Glilern wurden 

a) Yotn Rhein her angebracht im Jahre 1896 . . 1 089 890,00 t
„ 1895 . . 805 636,001

also 1896 mehr 284 254.00 t
bj nach dem Rhein abgefahren im Jahre 1896 . 270 399,15 t

1895 . 230 337,151

also 1896 mehr 40 062,00 t

3. U e b e r s i c h t  i i ber  d i c  A n z a h l  de r  Scl i i f f e .

In den Hafen sind eingelaufen: 

beladene Scliiffe im Jahre 1896 . . 3 124 Scliiffe

„ „ 1895 ■ • 2704 „

also im Jahre 1896 mehr 420 Scliiffe

b ) unbeladene Scliiffe im  Jahre 1896 . 18 339 „
„ „ 1895 . 16 514 „

also 1896 mehr 1 825 Schiffe
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Aus dcin Ilafen siud abgefahren:
a) beladene Schiffe im Jahre 1896 . . 19 965 Schiffe

„ 1895 . . 17 768 „

also 1896 mehr 2 197 Schiffe
b) unbeladene Schiffe im Jahre 1896 . 1 505 „

» » 1895 . 1 373 „

also 1896 mehr 132 Schiffe

4. G esamt-W asser ve rkelir. 

DerGesaint-Wasservcikchr betrug deinnach im Jahre, 1896:

A. A n fu l ir ................................................... ....  1 089 890,001
B. Abfuhr:

a) Steinkohlen . . 4 231 932,50 t 
li) Sonstige Gilter . 270 399,15 t 4502331G5t

Zusammen im Jahre 189G . 5 592 221,65 t 
Dagegen „ „ 1895 ■ 4 507 047,251

Demnach 1890 mehr . 1 085 174,40 t 
Ermalsigter Rohstofffcarif fiir Grubenholz. Nach 

der Koln. Ztg. wird die am 1. April d. ,1. in Kraft 
tretende Frachlermiifsigung fiir Brennsloffe (Stynkohlen, 
Braunkohlen, Koks und Brennholz) durch Einbeziehung 
dieser Artikel in den Ausnahmetarif fiir KohstofTe einer 
Enlschliefsung des Ministers der offentlichen Arbeilen zu- 
folge auf siimtliclie dem Sondertarif III nngehOrendc IlSIzer 
ausgedehnt werden und damit auch auf die Grubenholzer 
Anwendung finden.

Vcx-ehie mul Vcrsainmluiigen.
Aufgaben der praktischen Geologie. Im Januar- 

heft der Zeilschrift liir praklische Geologie vcrotlentlicht 
der Landesgeologe Dr. K. Keilhack einen Aufsatz unter 
Yorstehendem Titel. Der Aufsalz ist ais Einlcitung zu den 
Vorlesungen iiber „ausgewiihlte Kapilel der praktischen 
Geologie" an der Bergakademie zu Berlin vorgetragen 
worden. Wir lassen hier einen Auszug aus den Darlegungen 
des Verfassers folgen. Die praktische Geologie ist unver- 
gleichlich viel illter, ais die wissenschaftliche Geologie, 
dereń Aufiinge kaum weiter ais 1 */* Jaluliunderte zuruck- 
daticren. Praktische Geologie betrieb schon der Menach 
der Steinzeit, indem er die verschiedenen plastischen Erd- 
arten mit einander hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit Tur seine 
primitiven Topferwaren verglioli. Der wichtigste Zweig 
der praktischen Geologie ist der Bergbau. Yielfach versteht 
man daher unter praktischer Geologie, wenn auch nicht 
ausschliefslich, so doch in der Hauptsache den Bergbau. 
Indessen weist eine derartige Fassung des Begrifles der 
praktischen Geologie viel zu enge Grcnzen an.

Eine wescntliche Erweiterung ihrer Aufgaben konnte 
frcilich erst mit dem Erbliihen der wissenschaftlichen 
Geologie, dereu Vater derFreibcrger Gottlob Abraham Werner 
ist, stattflndcn. Denn nur auf dem sicheren Boden einer 
wissenschaftlichen Grundlage konnie sie sich ais angewandte 
Wissenschaft herausbilden. Einen grofsen Fortscliritl 
bedeuten dic geologischen Karten, durch welche fiir die 
weitreichenden Schlufsfolgerungen aufGrund sicherer Kenntnis 
der geologischen Verhaltnisse der verschiedenen Gebiete 
die notige Unterlage gesehaffen wurde. Wahrend die 
geologischen Karten bis vor etwa 50 Jahren nur petro- 
graphische waren, d. h. ohne Riicksicht auf das durch Ver- 
steinerungen charakterisiertc Alter der Gebirgsglieder nur 
ihre petrograpliischc Uebereinstimmung erkennen liefsen, 
hat man, seitdem die Erkenntnis von der Bedeutung der 
Fossilien fiir die Allersbestimmung der Gesteine zu der

Einteilung in Formationcn geftifirt hat, die wertvollen 
modernen geologischen Karten hergestellt, welche die 
Ergebnisse der geologischen Landesdurchforschuug weiteren 
Kreisen zugiiuglich und fiir Wissenschaft und Praxis ver- 
wertbar tnacheu. Besonders wichtig ist es fiir die Land- 
wirtschaft, dafs sie durch die jetzige geologische Kartierung, 
welche sich auch auf die losen Bildungen der Erdober- 
fliichc ąuartiiren Alters erstreckt, Kenntnis dariiber erha.lt, 
welche Boden aus gleichen, welche aus verschiedenartigen 
Gesteinen hervorgegangen sind. Es istdies fiir die Einteilung 
derSchlage von grofser Bedeutung. Ferner lehrt die geolo
gische Kartę die Ycrbreitung der etwas unter der Oberfliiche 
auftretenden natUrlichen Meliorationsmittel, der Mergellager 
Die geologische Untersuchung der Verwitterungsbildungen 
in Yerbindung mit der chemischen Bodenuntersuehung zeigt, 
welche Stoffe im Boden enthalten sind, welche Niihrstoffe 
darin fehlen und ersetzt werden mllssen.

Ein neues Gebiet erschlofs sich der praktischen Geologie 
mit der Entwicklung der Verkelirswege. Besonders die 
ausgedehnten Erdarbeiten beim Eisenbahnbau, die Herstellung 
tiefer Einschnitte, hoher Damme, Tunnels und Flufsiiber- 
gange macht den Beirat des praktischen Geologen zur 
Vermeidung unnUtzer Kosten wiinschenswert oder sogar 
notwendig. Auch fUr den Iloclibau kann die praktische 
Geologie wichtige Dicnste leisten. Schon die Prufung des 
Baugrundes vom geologischen Standpunkte ist empfehlens- 
wert, auch bei BeschalTung des Baumaterials kann der Rat 
eines Geologen grofsen Schaden verhiilen. Fiir die in 
den 50 er Jahren neuerbaute Burg Hohenzollern ist 
ein Kalksteiu des braunen Jura verwandt, welcher 
zahlreiche Schwefelkieskonkretionen enthiilt. Durch die 
iiufscre Verwitterung derselben wurde das Aussehen 
des Schlosses liir allc Zeiton verunziert, da von jeder 
an der Aussenseite liegenden Schwelelkiesknolle sich lange, 
gelbbraune Schmutzstreifen in den Mauern herabziehen, 
wiihrend gleichzeitig die freiwerdende Schwefelsiiure 
das innere Gefilge der Steine lockert und zerstiiit. Man 
sicht also, dafs der praktischen Geologie ein weites Feld 
auf dem Gebiete des Steinbruchsbetriebes erijffnet ist. 
Die Ver\vitterbarkeit, die Spaltungsdurchgiinge und die 
Absonderungsformen sind einige Punkte, auf die es wesent- 
lich ankommt. Diesen reiht sich noch eine grofse Zahl 
anderer an. Die praktische Geologie spielt ferner in dem 
Ziegeleiwesen und der ganzen keramischen Industrie eine 
bedeutende Rolle, indem sie nicht nur fttr die Erschliefsung 
neuer Lagerstatten technisch verwertbaren Materials, sondern 
auch fur die Untersuchung der im Abbau befindlichen 
Lager thiitig ist und so eine sachgeinafse Verwendung des 
Rohmaterials belordert.

Weiterliin ist die praktische Geologie wichtig bei der 
Ausiibung der modernen GesundheitspDege, bei der Wasser- 
versorgung der Stadle, bei der Beseitigung der Abwiisser 
durch das Rieselsystein u. s. w.

Mannigfache und vielseitige Aufgaben stellt sehliefslich 
unsere hochentwickelte Industrie, auch soweit sie nicht
speziell Montanindustrie ist. Der Mona7.it, ein Silikat, in
welchem die seltenen Erden, Thorium, Cerium und Yttrium 
vorkommen, war friiher ein Minerał von rein wissenscliaft- 
licher Bedeutung und nur an wenigen Orten und in
geringen Mengen bekannt. Nachdem das Lichteinissions- 
Yermogen dieser Erden erkannt war, und der Bedarf an
denselben fur die Glilhlichtfabrikation ein sehr bedeutender 
wurde, ist es der Geologie gelungen, liinreichende alluviale
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Monazitlager zu entdecken. Aelinlicli ist cs mit der 
BeschafTung von Asbest fur feuerfeste Stofle, vou Glimmer 
fiir Fiilliifen und die elektrische Industrie, von rcincm 
(juarzsand fiir weifse Glaser, von feuerfesten Thoncn, 
Kaolin und anderem fiir die verscliicdensten Industriczweige 
wicliligen Materiał.

Zu den Arbeiten des praktisclieu Geologen im Felde 
kommt noch die nicht inindcr bedeutungsvolle Thatigkeit 
im Laboratorium und Studicrzitnmcr. In diesem Simie 
gehoren zur praktischen Geologie allc Methoden zur 
physikalischen und chcmisclicn Untersuchung von nutzbaren 
Mineralien, Gesteinen und Bodenarten, sowie die Melhoden 
zur Priiparierung und Konscrvierung der fiir zahlreiche 
Fragen so wicliligen organischcn Iteste.

Zum Schlussc weist der Yerfasser darauf hin, dafs, 
obwohl eine grofse Rcihc von Fallen bekaimt sei, in denen 
die Zuzichung eines gcologischen Sachverstiindigen von 
grofsein Nutzen gewesen sei, dennoch diese lititzlichc 
Mitwirkung von den Beteiligteu noch vcrhaltnismiifsig wenig 
in Anspruch genommcn werde und dafs cs schon im 
Interesse des nationalcu Wohlstandcs notig sei, an der 
Bescitigung dieses Uebelstandcs zu arbeiten.

Generalvorsammlungen. Bergmiinnische Bank 
zu Freiberg i. S. S. Febr. d. J., abends 6 Uhr, im Hotel 
de Saxe in Freiberg i. S.

Rainer H li tle, Aktien - Gesellschaft, Siegen,
9. Februar d. J., naclim. 3 Uhr, im Lokale des Ilerrn 
Rob. Burgmann, Siegen.

E l e k t r i z i t a t s - A k t i e n -  Gesellschaft, v o r m. 
Schuckert & Co., Niirnberg. 12. Februar d. J., vorm.
10 Uhr, im Gcschiiftslokale zu Niirnberg.

Gese l lschaft  desSi lber- und Blei  b e rg w erks 
Friedrichssegen bei Oberlah nstein. 15. Februar 
d. J., naclim. 3 Ulir, zu Óbcrlahnstcin, Wellers Ilotel Lalineck.

II o rd e r Berg w erks- und II ii tte n-Ye re i n. 15. Febr, 
d. J., naclim. 3 '/2  Uhr, im Geschiiftslokal des A. SchaafT- 
hausenschen Bankrereins in Koln

Braunkoli len- Aktien- Gesellschaft V c r e i n s - 
gllick in Mcuselwitz. 18. Februar d. J., nachmittags 
3 Uhr, im „Deutschen Hause" zu Mcuselwitz.

Blechwalzwerk Schulz-Knaudt, Aktien-Ges.
24. Februar d. J., vorm. 11 Ulir, in dem Geschafts- 
lokale der Berliner llandels-Gesellschaft zu Berlin, Fran- 
ziisische Strafse 42.

Essener Credit-Anstalt. 27. Februar d. J., vorm. 
11’/2 Uhr, in der Gesellschaft „Vercin“ in Essen.

Brau nsch weigische Ko li I en borg werke i n Berlin 
1. Mlirz d. J., vorm. 10 Uhr.

Conso 1 i diert es Brau nkohlenbergwerk Karoli  n e 
bei Offleben, Aktien - Gesellschaft, Magdeburg. 
5. Miirz d, J,, naclim. 3 Uhr, im Hotel Magdeburger Ilof 
zu Magdeburg.

1’atcnt-Berichtc.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

KI. 14. 27. Mai 1896. V. 2704. Kondensations- 
vorrichtung fiir Dampf turlpinon. L. Vojacek, Prag II, 
Mariengasse 55; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Berlin

S. W., Lindcnstr. 80.
G e b r a u c h s m u s t e r - E l n t r a g u n g e n .

KI. 4. Nr. 66 412. 5. Oktober 1895. F. 2175.
Grubenlampenkorb aus plattiertem Drahtgeflecht. 
Heinrich Freise, llamme bei Bochum.

KI. 4. Nr. 66 413. 5. Oktober 1895. F. 2177.
Grubenlampenkorb aus einem Metali odor einer 
Metall-Legierung. Heinrich Freise, Hamme bei Bochum.

KI. 4. Nr. 66 422. 19. Oktober 1896. Sch. 5251.
Mittels Krammo am Lampenhalter befostigter 
Measingreflektor, H. ScIielfer-NblkenholT, Sundern.

K I. 4. Nr. 66 541. 5. Oktober 1895. F. 2176.
Grubenlampenkorb aus einem Gefloeht, dessen 
Schufs und Kette abwechselnd aus schwer- und 
loiehtschmelzbaren Driihten aus Metali odor einer 
Metall-Legiorung bestehen. Heinrich Freise, Hamme 
bei Bochum.

KI. 13. Nr. 66 593. 16. September 1896 O 8 6 6 .
Dampfkessel-Wasserreiniger m it Schwimmer aur Be- 
thatigung einer die 'Wassoreirkulation aufhebenden 
Absehlufsvorrichtung. Osnabriicker Masclwnenfabrik
R. Lindeniann, Osnabriick.

KI. 13. Nr. 66 660. 7. November 1896. B. 7224.
Durch Gegenstrom - Oberfliichenkondensation von 
Speisewnsser und Maschinenabdampf erzielter 
Maschinenkroislauf von Wasser und  Dampf. Alois 
Baumami, Altschweier hei Biilil.

KI. 13. Nr. 67 781. 12. Dez. 1896. Sch. 5453.
Sicherheitsventil m it einstellbarem, hohem Kegelhub. 
Schiilfer u, Budenberg, Magdeburg-B.

KI. 13. Nr. 67 566. 1. September 1896. S. 2826.
Vorwarmer fiir Comwallkessel aus mehreren in 
den Seitenziigen angeordneten Rohrtouren m it 
Vorbindung vor oder hinter dom Kessel und
Sicherheitsvorrichtungen an den Verbindungen. 
Peter Spaetli, Dillingen a. S.

K I. 47 Nr. 67 439. 7. Dezember 1896. W. 4844.
Ventilkegel m it cylindrischem Teil zwischen dor 
Dichtungsflache und dem zur Regelung des Durch- 
ganges dionenden konischen Ansatz. Emil Wurm- 
bacli, Hi3rde i. W.

KI. 47. Nr, 67 444. 8 . Dezember 1S96. II. 6878.
M it Zahnen versehene Sperrseheibe zum Sichern 
von Schrauben. Franz Ililger, Koln-Deutz, llelenenstr. 22: 

KI. 47. Nr. 67 521. 20. Nov. 1896. L. 3759.
Lagorschale m it Oelkammer und achsial gerichteter 
Aussparung zur Aufnahmo eines saugenden bezw. 
die Schmierung unterhaltonden Korpors. H. R. 
Leichsenring, Scliiiiiebeck a. d. Elbe.

KI. 47. Nr. 67 562. 8 . Mai 1896. K. 5146.
Vontilspindelsieherung mittelst in  eine gezahnte 
Scheibe unter Fedordruck solbstthiitig eingreifender 
Fallenriegel. Fr. Kappe, Wegeleben.

KI. 47. Nr. 67 691. 26. Nov. 1896. R. 3892,
Wollenlagor m it kontinuierlicher Schmierung durch 
eine in das Oel eintauchende, durch Friktion mit- 
genommene Scheibe. B. Raimnnn, Freiburg i. Br.

KI. 47. Nr. 66 652. 6 . November 1896. Z. 929.
Fackung fiir Dampf- und 'Wasserstopfbiichsen aus 
m it schwer schmelzbarer Fettkomposition ge- 
tranktem bezw. umhiilltem Dichtungsmaterial. 
Bernard Zellenka, Wien; Vertr.: Arthur Baermann, Berlin 
N\V,, l.uisenstr. 43/44.

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

KI. 18. Nr. 89 089. Ausmauerung fiir Wind- 
erhitzer. Von Rheinische Chamotłe- und Dinaswerke, 
Abteilung Bendorf, in Bendorf a. Rh. Yom 18. April 1S96.
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Die Rohre a und b von gleichem ąuadratischen Qner- 

schnitt, von denen dic eine Art a an den Liingskanten 

mit Rippen versehen ist, wiihrend bei der anderen Art b 

die Liingskanten abgestumpft sind, werden in dor Weise

zusammengesetzt, dafs die Rohre a in jeder beliebigen 

Schicht mit jeder der Rippen die Abstumpfungen der drci 

Nachbarrohrc b berOhren. Zwecks Erzielung eines ge- 

oidneten Steinverbandes wird die Ausmauerung in der Weise 

ausgefiihrt, dafs die Rippenrohre a einer horizontalen Schicht 

auf die abgestumpften Rohre b der darunter liegenden Schicht 

zu stehen koinmen.

K I. 24 . Nr. 89 055. G esch lossene  P e u e n m g . 

Yon Viclor Kaiavodin in St. Petersburg. Vom 10. Mai 1895.
In  den durch Ziige B in mehrere Kanale gcteilten 

Kessel A werden aus einem Gefiifs D flUssiger BrennstolT, 

der durch Luftzufuhrrolir J  die notige Yerbrennungsluft

erhalt, und aus eiuem Gefiifse E Wrasser so in regelbarer 
Menge cingefiihrt, dafs das Wasser sofort verdampft wird 
und mit den Verbrennungsgasen zusammen den Kessel durch 
Rokr L verliifst.

Zur selbstthatigen Steuerung der Zuflufshiihne P und G 
konnen die durch Temperaturveriinderungen hervorgerufenen 
Verliingerungen oder Verktirzungen eines Uber Rollen 
laufenden Metallstreifens derart benutzt werden, dafs bei 
steigender Temperatur verhaltnismafsig mehr, bei sinkender 
Temperatur dagegen verhiiltnismiifsig weniger Wasser in das 
Innere des Kessels eingeftihrt wird.

K I .  75. Nr. 89 147. Y e r fa h ro n  z u r  U o b e r fu h ru n g  

f liic h t ig e r  o rg an ische r  S tick s to flfye rb indungon  in  

A m m o n ia k  m it te ls t  A lu m in a t- K o n ta k tm a s a o n  Von
F. O. Matthiessen in New-York, V.St. A. Voiu21.Febr. 1895.

Die Gase fliichtiger organischer Stickstoffverbindungen, 
wie sie z. B. beim Yergasen von Melasse-Eudlaugen ent- 
•telien, werden Uber gliihende Kontaktkorper geleilet, die 
im wesentlichen aus Alkali- oder Erdalkali-Aluminat be* 
stehen. Diese Kontaktkorper, die durch Erhilzen von 
Bauxit mit Schlempekohle, roher Pottasche, calcinierter 
Soda u. s. w. gewonnen werden, sind in ihrer Wirkungs- 
kraft von praktisch uubegrenzter Dauer, weil sie die bei 
Zersetzung der organischen Verbindungen entstehende oder 
von aursen zugemiirie Kohlensiiure nicht binden, ihre 
Kas i ci lat sich also konstant erhalt, wiilirend die anderen 
hekannien Koutaktinassen, Aetzkalk, Natronkalk u. s. w. 
durch Sattigung mit Kohlensiiure sehr bald unbrauchbar 
werden und daher hiiufig erneuert werden miissen.

K I. 78. Nr. 89 063. V e rfa h re n  z u r  H o rs to llu n g  

d e r  d u rc h  P a te n t  88117 g o schu tz to n  Z iin d s c łin u r . 

Von Max Wagner in Berlin. Voro 7. November 1895. 
Zusatz zum Patent Nr. 88 117 vom 5. November 1895.

Das 1 roeknen des bei der Herstellung von Ziind-

schnliren nach Patent Nr. 88 117 benutzten Oeles wird 

durch Beigabe eines das Trocknen des Oeles befórdernden 

Mittels bewirkt. Hierzu lassen sich die bekannten Siccative 

yerwenden.

KI. 78. Nr. S9 628. E in o  A u s fu h ru n g s fo rm  de r  

d u rc l i P a to n t  N r . 86 569 g oschu tz to n  V o r r ic h tu n g  

z u m  A npre sson  des H u tc h e n s  a n  Z u n d s c h n u ro  u n d  

z u m  E n tz i in d e n , even tl. a u c h  z u m  A b sch n o id e n  

derso lbon . Von Hermann Hohendahl in Camen. Voin

15. Miirz 1896. (Zusatz zum Patente Nr, 86 569 vom 

1. Miirz 1895.)
Die durch Patent Nr. 86 569 geschiitzte Zange mit 

Yorrichtung zum Entziinden eines Ziindhutchens und durch 

dessen Verinittelung auch der Ziindsclinur liifst sich derart 

einrichten, dafs man nicht erst niitig hat, den Schlagbolzen 

durch Anziehen der Feder zu spannen. Denn selzt man 

hinter den Bolzen ein GleitłtUck und verbindet es gelenkig 

mit dem anderen Backen der Zange, so erfolgt die Spannung 

d erFeder sel&isttatjhg, sobald man nur die Zange Slfnet.

KI. 80 . Nr. 90 098. H e rs te llu n g  von  k i in s t l ic h o m  

A c h a t  u n d  O n y x  aus  ita l ie n is c h e m  A lab as te r . Von 

Albert Ilab ild  &. Co. in Berlin. Yom 29 Nov. 1894.

Die roli geschnittenen AlabasterstDcke werden zunRchst 

trocken erhitzt, hierauf in eine Losung von Raliumbichromat 

oderAlaun getaucht, nach erfolgter Abklihlung und Trocknung 

geschliffen, wieder erhitzt, in erhitztem Zustande der 

Aderung folgend mit Farbę versehen und dann poliert.

KI, 80 . Nr. 90 217. V o rfa h ro n  z u r  H o rs to llu n g  

von C em on t. Von C. II. Bficking & Dietzsch in Malstatt 

bei Saarbrucken. Vom 24. Nov. 1895.

Dem geschliimmten Tlion oder der Itohmasse wird 

Wasserglas zum Zwecke der Erzielung sclineller riedi- 

mentierung des Schiammgutes im Behiilier hinzugesetzt.

Marktberiehte.
Zinkmarkt. Von Paul Speier. Breslau, 30. Jan. 

Rohzink. Die Grundtendenz war im allgemeinen ais fest 
zu bezeichnen und wurden schlesische Marken mit 17,50 bis 
17,75 „SI. die 50 kg frei Waggon Breslau bezahlt.
P. H. 18 Z. gefordert und W. H. 18,75 Geld. In
Grofsbritannien schwankte der Markt; es ging das Metali 
von 17 L . 17 s. 6 d. auf 17 L . 11 s. 3 d. zurlick und
schliefst fest mit 17 L . 17 s. 6 d. Von Amerika lagen
einige Angebote von kleinen Quantiiateo vor.

Die Einfulir Grofsbritaniiiens betrug in 1896 in englischen 
Tonnen 76 663 gegen 62 525 in 1895 und 52 897 in 
1894. Die Einfulir ist demuach ganz erheblich gestiegen. 
Deutschland partizipiert daran mit 220 251 Doppel-
centner =  21 677 englische Tonnen, mithin ca. 27'/! pCt. 
Belgien bewirkt den grofseren Teii der Zufuhr.

Der Ausfulirwert betrug in Tausenden von Mark in 
1896: 16 058.

Zinkbleclie. Das Geschiift bewegte sich in den der 
Jahreszeit entsprechenden Grenzen. Der Export nach Japan 
hat sich in 1896 recht giinstig gcslaltet und nimmt dieses 
Reich am Empfange mit 13 318 D.-Ctr, in 1896 bereits 
die drilte Stelle ein. Nach Grofsbritannien wurden 66 022. 
nach Italien 14 292, Danemark 12 705 ausgefiihrt.

Der Ausfulirwert betrug in 1896 in Tausenden von 
Mark 5095.

Zinkstaub (Po u ssit: re.) Die Nachfrage fUr Export
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und Inland war recht rege und blieben aucli auf Termin 
grofsere Quantitaten gefragt. Yon New-York wird mitgeteilt, 
dafs durch eine Berliner Firma Zinkstaub zum Preise von 
22 *JC. cif amerikanische Hiifen angebotcn ist und zwar in 
der ubiichen Packung von 650 bis 800 kg. Dieser Preis 
steht ca. '/s zuriick gegen normalc handelsiibliche Ware. 
Dies Materiał kann nur verfalscht sein mit irgend einem 
fein gemahlenen staubformigen Minerał, oder aber es ist 
aus Hiitten, welche sehr viel Zinkasche und Zinkgekriitz 
verarbeilen. Im letzteren Falle wird der metallisclie Zink-

gehall zuf 65 bis 60 pCt. herabgedriickt. Bei denjenigerr 
Hiitten, welche nur Galrnei und Blende verarbeiten, ergiebt 
irides die Poussifcre einen metallischen Zinkgehalt von 
89 bis 93 pCt. Die desoxydierende Wirkung der Poussifere 
wird nur hervorgerufen durch das fein verteilte metallische 
Zink; jc bober der Gehalt an letzterem, urn so sehiirfer 
die Reduktion. Um Verlusten zu entgehen, ist es daher 
erforderlich, bei dem Einkauf reine HOttenware mit vor- 
erwiihntem Zinkgehalt zu bedingen. Die Ein- und Ausfuhr 
Deutschlands betrug in Doppelcentnern:

E i n f u h r

1895
Dez. Januar-Dez.

1896
Dez. Januar-Dez.

A u s f u h r

1895
Dez. Januar-Dez.

1896
Dez. Januar-Dez.

Rohzink . 
Brnchzink 
Zinkbleche 
Zinkerze .

j 18 830
223 

21 908

175 418
1283

253176

9 549 
667 
48 

31 796

156 683 
6 744 
1 802 

214 925

} 42 438
18 041
38 330

39 481 
1995 

14 439 
37 462

559 368 
21454 

162 415 
379 589

Braunkohlensyndikat. In der am 30. Januar nach 
dem Central-IIotel in Magdeburg einberufenen Haupt- 
versammlung des seit dem 20. November v. J. dortselbst 
errichteten „Egelner Syndikats" mit der „Wrkaufstęlle 
vereinigter Braunkohlen-Bergwerke", welcher bislang nur 
samtlichcBraunkohlenbergwerkederEgeliierMuldeangehorten. 
ist, wie die B. B.-Z. meldet, der Beitritt samtlicher 
Braunkohlenwerke der Oscherslebener-Yolpke-Helmstedter 
Mulden mit Ausnahme eines einzigen Werkes mittleren 
Umfanges, mit welcłiem dic Beitrittsverhandlungen noch 
schweben, erfolgt. Das gleichzeitig perfekt gewordene 
„Grofse Syndikat fiir Rohkohlenverkauf“ umfafst aufser den 
acht Werken der Egelner Muldę nunmehr auch zehn Werke 
der Oscherslebener, V6lpke-Helmstedter Muldę, zusammen 
also 18 Werke. Zum Vorsitzenden des grofsen Syndikats ist 
an . Stelle des aus Gesuudheitsriicksichten ausscheidenden 
Direktors S. Sehiitze in Braunschweig der Bergwerksdirektor 
Dr. juris Rasche in Berlin, zum stellvertretenden Vorsitzenden 
Bergwerksbesitzer Iiichard Schroeder in Magdeburg einstimmig 
gewahlt worden. Von Aktien-Gesellschaften gehoren dem 
Syndikat an die Braunschweigischen Kohlenbergwerke in 
Helmstedt, das konsolidierle Braunkohlenbergwerk Marie 
bei Atzendorf, die Harbker Koldenwerke und das Braun- 
kohlen-Bergwerk Caroline bei OfTIeben. Letzteres Werk 
hat seinen Beitritt zuniichst nur bedingungsweise erkliirt.

Submissionen.
10. Februar 1897, vorm. 10 Uhr. Garnison- 

V erwaltun g i n Magdeburg. Lieferung von 2 100 000kg 
Stilck-Steinkohlen pro 1897/98. lin Geschiiftslokale in der 
Fufs - Artillerie - Kaserne am Buckauer Thore liegen die 
Bedingungen aus.

17. Februar d. J., mittags 12 Uhr. Di rektor der
(

stadtischen Wasserwerke in Berlin. Lieferung von 
ca. 20 150 t il 1000 kg Kohlen zur Kesselfeuerung Tur 
die Wasserhebungswerke der stadtischen Wasserversorgung 
Berlins, fur die Zeit vom 1. Aprii cr. bis, 31. Marz 1898. 
Bedingungen, Formular zur Offerte sind gegen Erstattung 
von 50 ^  Kopialien vom Yprwaltungs-Bureau, Kloster- 
strafse 68 II, zu beziehen. Offerten sind mit der Aufscbrift: 
„Submission auf Kohlenlieferung” einzusenden.

20. Februar 1897, nachmittags 4 Uhr. Kaiserliche 
G a r niso n - V er w a 1 tu ng Metz. Lieferung des Bedarfs 
von ungefahr 2200 cbm Weichholz, 350 000 kgSteinkohlen-

569 333
159213 
313 010

briketts und 90 000 kg Grubenkoks. Bedingungen liegen 
im Geschaftszimmer aus und werden gegen Einsendung von 
80 Pfg. abgegeben.

23. Februar 1897, miltags 12 Uhr. Ce n t rai bii reau 
des Kgl. Min isteriums der offen tl ich en Arbei ten, 
Berlin. Bedarf an Brennholz, Koks und Anthrazit fur 
die Dienstriiume fUr das Etatsjahr 1897/98, welcher sich 
auf rund 530 cbm buchenes und 116 cbm kiefernes, zer- 
kleinertes Klobenholz, 6600 hl Koks und 300 Ctr. Anthrazit 
stellt. Angebote sind dem Bureau einzureichen. in welchem 
dicselben zur Oeffnung gelangen werden.

23. Februar 1897, vorm. 10 Uhr. Konigl. Berg- 
inspektion Konigshiitte O./S. Bedarf an Liderungs- 
und Dichtungsmaterialien fiir die Zeit vom 1. April cr, 
bis 31. Marz 1898, von etwTa 700 kg mannslangem Hanf, 
1200 kg Maschinentalg, 300 kg gekochtem Leinol - Firnis, 
200 kg Bleiweifs, 200 kg Miniuin, 3600 kg bunte, neue 
Pntzwolle und 4500 Bogen Schmirgelleinwand. Bewerbungen 
sind mit der Aufschrift „Angebot auf Liderungs- und 
Dichtungsmaterialieu<f versehen einzureichen. Bedingungen 
sind im Dienstzimmer Nr. 6 einzusehen; auch konnen 
dieselben gegen Erstattung der Schreibgebiihr in Abschrift 
bezogen werden.

27. Februar 1897. Konigl iches Landgericht  I 
in Berlin. Lieferung der fiir das Kgl. Landgericht I 
und das Kgl. Amtsgericht I zu Berlin fur die Zeit vom 
1. April cr. bis 31. Marz 1898 erforderlichen Brenn- 
materialicn, an welchen etwa gebraucht werden: 20 000 Ctr. 
Braunkohlen, 2000 Ctr. Prefskohlen, 3000 Pakete Kohlen- 
anzlinder b. 20 Stlick, 30 llaummeter Holz, Bedingungen 
sind im Gerichtsgebaude, Jlidenstrafse 59, Zimmer 58, 
einzusehen und werden gegen Erlegung der Schreibgebiihr 
abschriftlich mitgeteilt. Anerbieten sind mit der Aufschrift: 
„Anerbieten auf die Submission fiir Brennmaterialien fiir 
das Kgl. Landgericht I und das Kgl. Amtsgericht I zu 
Berlin" unter Angabe der Preisforderung einzureichen.

P e r s o n a 1 i e ń.
Die Bergbaubeflissenen Wawerda, Witte und Juugst 

aus dem Oberbergamtsbezirk Breslau und Weifs 1 eder aus 
dem Oberbergamtsbezirk Halle haben die Referendarpriifung 
bestanden.

Der Bergbaubeflissene Kar l  Hollender aus Ueckendorf 
ist zum Bergreferendar ernannt worden.


