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Ueber zwei Kohlenstaub - Explosionen in einer Grahamit*)-Grube in Yirginia (Amerika).
(Nach einem Aufsatz von v. 'Watteyne in der Revue universelle des Mines.)

Uer Verfasscr bosprlclit zuniichst dic Thatsache, dafs 

in friiheren Jahren eine ganze Reilic von Gniben- 

Ex()losionen unaufgokliirt geblieben ist, weil man keine 

geniigenden Erfahrungen iiber die Rolle, welche der Kohlen- 

staub dabei gespielt liat, besafs. Im Hinblick darauf, dafs 

dic Untersuchungen der letzten Jąlirc hierliber wesent- 

liclie Aufldarungon gebraelit haben, ist es nicht ohne 

Interesse, die niihorcn Uinstiindc iilterer Explosionen zu 

besprechen, da sieli dadurch yielfach ein Anhalt iiber 

die Natur der Explosionen ergiebt.

In Erkenntnis dieser Sachlage hat der Verein ameri- 

kanischer Bergingeni(>ure zu Virginia-Beacli eine Reihe 

yon Sitzungen abgehalten, in weichen dic Rolle des 

Staubes bei Explosionen in Gruben, Getreide-Miihlen,

Brikettfabriken, Schiffsrauincn, Znckerfabriken u. s. w. 

ausflihrlich besprochen worden ist. Ganz besonderes 

Interesse erregen die Ausfiihrungcn iiber zwei Explosionen, 

welche sich in den Jahren 1871 und 1873 in den 

Gruben zu Ritchie (West-Yirginia) zugetragen haben. 

Dic erstc soli in nachfolgcndem ausfUhrlich bchandelt 

werden: Man baut in den Gruben zu Ritchie auf

einem steil stchenden Grahiimit-Gangc yon l,2mMiich- 

tigkeit, der in den unbauwiirdigen Schichten des 

Appalachischen Koblenfeldes aufsctzt. Dic untenstehendc 

Skizzc giebt eine ungcfiihrc Anschauung von dem 

Zustand der Grube im Augcnblicke der ExpIosion am

6. Februar 1871. Die Skizze stellt ein Langsprofil 

der Grube dar, im Mafsstabe von 1/374 fiir die Hohen 

und V75ł fiir die Langen.

Der Abban bewcgte sich zwischen den Abbau- 

strecken (Stollenstrccken) Nr. 4 und Nr. 6 nach einer

*) Grahainit ist eine dem Asphalt ahnliche bituminose Kohle.

besonderen Melhode, welclie von den Bergleuten: Mcthode 

der schwebenden Kammern (standing breasts) genannt 

wird und welclie in der Ilerstellung 10— 15 tn breiter
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Kammern besteht (siche A, B und C in der Skizze), 

dereń Bowetterung durch scitliclie Luftwegc gcscliielit 

und boi denen dor Bergmann das beim Aufbrcchcn 

horeingewonnene Materiał unter sieli fallen liifst. Der 

Arbeiter stelit dann auf dem hcreingewonncnen Fiirdorgut 

und wenn dieses ihm bei der Arbeit keinen Platz mehr 

iibrig liifct, entleert er einen Teil der Kainmer durch 

den am unteren Ende derselben angebrachten trichtor- 

formigen Verschlufs. In der Skizze stellt A eine voll- 

stiindig abgebaute Kainmer dar; sie ist entleert und 

dann am Fufsende geiiffnet worden. B ist eine im 

Abbau begrilTene Kammer und C, D und E befinden 

sich in der Vorrichtung.

Gewohnlich wird der Grahamit einfach mittels der 

Ilaćke gcwonnen. Aber dic Arbeiter vor Ort hatten 

sich, in der Meinung, eine beileutend hohere Leistung 

zu erzielen, Pulver gefordert und dic Erlaubnis zur 

Benutzung erhaltcn. In der Kammer B wurde vor Ort 

cin Bohrloch (s. a in der Skizze) hcrgestellt und mit 

6" (0,15 m) Pulyer geladen. Auf die Entziindung 

dieses Sprengscliusses ist dic Explosion zuriickzufiihren.

Die Wirkung der Explosion war besonders stark am 

Mundloch der Abbaustrccke Nr. 4. Die Zimmerung 

in der Śtrecke war vollstiindig zerstiirt. Ein im Anfang 

der Śtrecke liinter einem Wagen befindlieher Schlepper 

wurde 20 nt wcit fortgeschleudert und todlich yerwundet. 

Er war fast bis zur Uukenntlichkcit verbrannt und 

gescliwiirzt. Der Forderwagen wurde 25 m fortge- 

schleudert und in vielc Stiickc zersplittert.

Kurz nach der Explosion erschien ein Mann am 

Mundloch der Abbaustreckc Nr. 4; er hatte so schwcre 

Brandwundcn erlialten, dafs cr nicht imstandc war, 

Angaben iiber das, was sieli zugetragen hatte, zu maclien. 

Seine Kleidung und sein nackter Arm waren mit halb 

verbranntcn Koksteilchen bedcckt, von denen noch ein 

Teil brannte. Dies war einer der Arbeiter aus der 

Kammer 15. Sein Kamcrad wurde in der Abbaustrccke 

Nr. 4 in der Niihe der Kammer D yorgefunden. Dieser 

kam mit dem Leben davon und war spater imstandc, 

hinreichend genaue Angaben iiber den llergang bei dem 

Unfalle zu maclien. Der dritte Arbeiter dieser Śtrecke 

befand sich im Augenblick der Explosion ungefahr 

45 m von der Kammer B entfernt und war bei dor 

Einrichtung einer der Kammern D oder E bcschaftigt. 

Er sali den Feuerschoin der Explosion, wurde aber nicht 

davon betroffen.

Zwei andere Arbeiter waren vor Ort in der Abbau- 

strecke Nr. 2 beschiiftigt. Sie hiirten den Knall und 

ihre Lampen drohten durch den Luftdruc.k auszuloschen; 

aber weiter bcnicrkten sic niclits.

Am Ufer des Baches, welcher ostlich der Grube 

fliefst, lagcrte eine Menge Grubcnholz. llicrron wurde 

allcs, was sieli in der Riclitung der Abbaustrccke 

Nr. 4 befand und sogar noch das gegeniiberlicgendc 

Bachuler reichlicli mit Kokspartikeln iiberstreut. Im

Innern der Grube zeigten sich — im Gegensatz

hierzu —  ziemlich wenig Vcrkokungs-Ersclieinungcn, 

ausgęhonimen an zwoi Punkten: am Mundloch der Abbau- 

strecke Nr. 4 und am oberen Endo des Luftwogcs fiir 

die Kammer B. Es ist anzunehmen, dafs nur eine

geringe Menge von Grahamit zur Entziindung gekommen 

ist, weil nicht genug Luft vorh;inden war, um die Ver- 

brennung zu unterhalten. Aber der in der Abbaustreckc 

Nr. 4 reichlicli yorhandene Kohlenst-mb wurde durch 

dic Explosion aufgowirbelt und im plastischen *) Zustande 

bis zum Mundloche fortgeschleudert.

Aus den Beobachtungen und Zeugenaussagen kann 

man don Schlufs ziehen, dafs die von dem Sprcngschufs 

im Ilangcnden der Kammer B ausgogangene Explosion 

sich gegen den Wctterstrom fortgopflanzt hat und zwar 

in der Weise, dafs sic zuniiclist in den Luftwegen nebon 

der Kammer nach unten yordrang. Nach Errcichung 

der Abbaustreckc Nr. 4 hat sie sich nacli Westen —

d. h. nach dcm Inneren dor Grube hin — wenigstens

auf eine Erstreckung von 15 m ausgebrcitet, wie sieli 

aus den schweren Brandwundcn schlicfsen liifst, von 

denen die hier weilenden Arbeiter betrollen worden sind. 

Aber es hat keine Ausdehnung iiber 45 m stattgefundon, 

da der dort beschaftigte Arbeiter nur einen Feuerschein 

gesehen hat. Die Wirkung der Explosion hat sich dann 

hauptsachlicli nach Osten bcmerkbar gemacht, d. h. 

nach dem Mundloche der Abbaustreckc Nr. 4.

In der Abbaustrccke Nr. 2 hat man weder Flammen- 

crscheinungen wahrgenommen, noch nennenswerte mocha- 

nisclic Wirkungen bemerkt. Die daselbst beschaftigten 

beiden Arbeiter liaben nur einen schwachen Luftdruck 

ycrspiirt.

In der Abbaustreckc Nr. 6 — welche die Wettcr- 

strecke fiir dio Bctriebe darstellte — hat man, aufser 

einer Schwarzung der Stiifse im Ilangcnden der Kammer A, 

keine Spuren der Explosion feststellen kijnncn. Die 

griifseren mcchanischcn Wirkungen sind auf das Mund

loch der Abbaustrccke Nr. 4 beschriinkt geblieben. —

Die Grube ist im allgemeinen sehr trocken; cs dringt 

nur zuweilen etwas Wasser von grofsen Rogengiisson ein. 

Der Grahamit ist weich und zerrciblich; bei der Ge- 

winnung wird er fast zu Staub zerklcinert, und infolge 

der Fiirderung werden die Sohlen und Stiifse der Strcckcn 

mit einer dieken Lage von Staub bedeckt.

Grubengas oder andere brennbare Gasc sind in der 

Grubo niemals beobachtet worden. Da am Tage der 

Explosion dic aufsere Temperatur sehr niedrig war, so 

war die (natiirliche) Bcwettcrung der Grube sehr kniftig. 

Wenn brennbare Gasc yorlianden gewesen waren, so 

hiitten sie sich in den in Vorrichtung bofindlichcn 

Kammern C, D und E, welche nicht besonders bewettert 

wurden, finden miissen.

*) Grahamit wird bei der Erliitzmig plastiscb, erhartet sieb aber 
nacli der Abkiihlung sofort wieder.
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Ais spater der Betricb unterhalb der Abbaustrecke 

Nr. 2 fortgesetzt wurde, wurden einige Vorkommen von 

Grubengas in den Kliiften des Nebengcsteins festgestellt, 

aber niemals im Gange selbst. Es fand sogar einc.Ent- 

ziindung statt, aber ohne Folgen, da das Gas das erste 

Mai unvermisclit arigetroffen wurde. Spater bediente 

man sich der Sicherheitslampcn. Es ist bemerkcnswerti 

dafs man, ais der Betrieb unterhalb der Abbaustrecke 

Nr. 2 — d. h. unterhalb des Niveaus des Tageswasser- 

standes — fortgesetzt wurde, in diesen feuchten 

Bauen zur Sprengarbeit zuriickgrcifen mulśte, um die 

Streeken auffahren zu konnen. Aber damals ist keine 

Explosion yorgekommen, obgleich Grubengas in den 

Wettern vorhanden war.

Es wurde haufiger die Wirkung beobachtet, welche 

dic Aufwirbelung von Staub in der Niihe der Sicher- 

heitslampen hatte: die Lampenflammen vcrliingcrten sich 

so starli, dalś kleinc Explosioncn in der Lampe erzeugt 

wurden, wodurch einige Małe lcichtere Yerbrennungen 

von in der Niihe stehenden Arbeitern vorgekommen sind.

Die Schlufsergebnisse werden dann folgendermafsen 

zusammengelalśt:

Durch die Explosion des in der Kammer 13 ange- 

setzten Sprengschusscs wurde zuniiehst das trockene und 

zerreiblichc Materiał des Jjrahamits pulverisiert und un- 

mittelbar darauf in Koks und brennbare Gase zersetzt. 

Dann gelangte letzteres gemischt mit Luft zur Explosion. 

Dic erste Entziindung fand in der Kammer B statt, was 

sich aus der Schwarzung der Stofse und den dasclbst 

anhaltendcn Kokskrusten ergab. Von hier aus konnte 

sich die Ausbreitung der heifsen Gase in zwei Kichtungcn 

gcltend machen: nach auiścn hin — unmittelbar durch 

die Wetterstrecke Nr. 6 — gab es keine StolTe fiir die 

Unterhaltung der Flammc; denn hier lag kein trockener 

Staub. Nach dem Innern der Grube hin waren dagegen 

alle Oberfliichen mit Staub bedeckt, welcher der Flamme 

reichliche Nahrung bot. Din Explosionsflamme fiel in 

dem ostlich der Kammer B hergestclltcn Wetterweg bis 

zur Abbaustrecke Nr. 4 herab und rife hier den rcich- 

lich vorhandenen Kohlenstaub an sich. Nach Westen 

hin dehnte sie sich nur bis zu der Stelle aus, wo die beiden 

Arbeiter standen, wahrscheinlich aus dcm Grunde, weil 

der starkę Luftdruck eine weitere Ausbreitung nicht 

zuliefs. Dic Explosion pflanzte sich dann in der ent- 

gegengesetzten Riehtung fort, w o der geringstc Wider- 

stand vorhandcn war. Am Mundloch der Strecke rissen 

die Gase dic fiir ihre Verbreniiung notwendige Luft an 

sich, und daher riihrt die besprochene heftigc Wirkung 

der Explosion an dieser Stelle.

Die zw'eite Explosion kam im Jahre 1873 auf einer 

Nachbargrube vor, welche auf demselben Grahamit-Gange 

baute. Dieses Mai fand die Explosion vor Ort einer 

Abbaustrecke statt. Da der Betrieb aber, wie noch ein 

anderer in der Grube, wohin sich die Explosion nachher

fortgepflanzt hat, zur Ansammlung von Grubengasen 

neigtc, so kann man nicht bestimmt sagen, ob es sich 

nicht um eine Schlagwretter-Explosion gehandelt hat. Da 

aber an dieser Stelle Grubengas nicht mit Bestimmtheit 

festgestellt war, und keine Anzcichen fiir dessen Auf- 

treten vorlagen, so ist doch wohl anzunehmen, dalś es 

sich auch in diesem Falle, wie im vorher besprochencn, 

um eine Staub-Explosion gehandelt hat. St.

GeschSifts-Bericht 
des Itheinisch-Westf alischeii Kohlen-Syndikats 

fur das Geschaftsjahr 1896.
Der Yorstand erstattet iiber das Gcschaftsjahr 1896 

den nachfolgendcn Bericht.

Die Belebung der geschiiftlichen Thatigkeit auf fast 

allen Gebieten des gewcrblichcn Lebcns, deren Beginn 

schon in die zweitc Hiilfte des Jahres 1895 fiillt, hat 

im Bcrichtsjahre, dem ersten, fiir welches der neue 

Syndikatsvertrag mafsgebend ist, in langsamcr aber stetiger 

Weiterentwickclung eine die gehegten Erwartungen iiber- 

treiTendc Ausdehnung erfahren.

Wahrend sich fiir die Sommcrmonatc allerdings, der 

Jahreszeit entsprechend, noch eine Einschrankung von 

etwa 10— 11 pCt. ergab, steigerte sich der Absatz im 

weiteren Verlaufe des Jahres von Monat zu Monat, so 

dalś unsere Zechen gegen das Ende dessclben fast durch- 

giingig voll beschiiftigt waren.

Unter Beriicksiclitigung der fortwiihrenden crheblichen 

Zunahme der Beteiligungsziffer darf dieses Ergebnis, 

welches in der nachfolgendcn Zahlcnzusammenstellung 

des naheren nachgewicsen wird, wohl ais befriedigend 

bezcichnct werden.

Dic Beteiligungsziffer, welche am Schlusse des 

Jahres 1895 sich auf 40 722004 t belief und am 

1. Januar 1896 sich nach llinzurcchnung der mit diesem 

Tage in Kraft getretenen Mehrbewilligungen 

auf . . . . .  . . . . . . . . 41 631 243,5 t 

stellte, erfuhr im Laufe des Jahres eine

Steigerung u m .....................................  1 786 247,0 t

=  4,29 pCt. und betrug mithin am

Schlusse desse lben ...........................  43 417 490,5 t

Gegen die Beteiligungsziffer von . . . 33 575 976,0 t

mit welcher wir am 1. Marz 1893 in 

das Syndikat eingetreten sind, ergiebt 

sich also in den ca. 4 Jahren des 

Bestehens des Syndikats eine Erhohung

v o n ......................................................  9 841 514,5 t

=  29,31 pCt.

Am 1.' Januar 1897 sind weitere Erhohungen von 

zusammen 705 000 t eingetreten, so dalś an diesem 

Tage dic Beteiligungsziffer die Hohe von 44 274 765,5 t 

erreichte.

Die rechnungsmalśige, also diejenige Beteiligung,
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welclie sieli unter Beriicksichtigung des jeweiligcn Be- 

ginnes der Erhohungen ergiebt, stellt sich pro

18!’6 a u f ................................................  42,626 516 t

dic Forderung a u f .....................................  38 916 112 t

letztere ist also liinter der Beteiligungs-

ziffer u m ................................................  3 710 404 t

’== 8,705 pCt. gegen 10,45 pCt. im Yorjahre zuruek- 

geblieben.

Ilicrzu ist zu bemerken, dafs bis zum 1. Januar 

1896 nicht die Forderung, sondern der Absatz der 

Beteiligungsziffer gegeniiber gestellt worden ist, der 

Vergleich aber -immerhin zulassig erscheint, da die 

Zahlen fiir Forderung und Absatz bei den Syndikats- 

zechen doch nur unwesentlich yon einander abweichen.

Im iibrigen ist noch darauf aufmerksam zu machen, 

dafs dic gcldliche Forderabrechnung nicht auf Grund der 

oben angegebenen Zahlen erfolgt ist. Es mufste bei 

dieser Abrechnung viclmehr noch beriicksichtigt werden, 

dafs Ycrschiedene Mitgliedcr wegen Betriebsstorungen oder 

aus anderen Griinden trotz geniigender Auftriige. ihre 

Forderung nicht auf dic Hohe der ihnen zustebenden 

Beteiligungsziffer bringen konnten. Dic Mengen, um 

welche deren Forderung liinter der Beteiligung zuriick- 

gebliebcn ist, mufsten daher aus der Forderabrechnung 

ausscheiden, so dafs der letztcren nur cinc thatsachlichc 

Einschrankung von 7,31 jiCt. zugrundc zu legen war.

Es ergiebt sich hiernach, dals bei der vorjahri’gcn 

Forderabrechnung mit einer Einschrankung von 10,45 pCt.

gerechnct werden mufste, dafs trotz eiher Erhohung der 

Beteiligungsziffer um arbcitstaglich 10 191 t =  7,78 pCt. 

die Einschrankung des Jahres 1896 um 3,14 pCt. niedriger 

war, wie die des Yorjahres; die arbeitstiiglichc Fiirderung 

ist denn auch im Berichtsjahre um 11 613 t =  9,91 pCt. 

und der Absatz um arbeitstaglich 11 566 t =  9,87 pCt. 

hoher gewesen wie in 1895, wahrend die Absatz vcr- 

mehrung des Jahres 1895 gegen 1894 nur 1,03 pCt. 

betrug.

Ein cingehendercs Bild der jeweiligcn Gcstaltnng der 

Markt- und Absatzyerhaltnisse liaben wir Ihnen durch 

unscre Berichte in den monatlichen Yersammlungen der 

Zechcnbcsitzcr gegeben.

Mit Riicksieht auf den yermchrten inlandischen Be

darf haben wir trotz der erwahnten namhaften Steigerung 

der BetciligungszilTem von cinem besonders nachdriick- 

liclien Yorgeheh gegen die /rem de Konkurrenz Abstand 

nelunen konnen und uns in der ITauptsache darauf be- 

schriinkt, in den umstrittencn Absatzgebieten den im 

Laufe der Zeit mit nicht geringen Opfern errurtgeńen 

Besitzstand zu wahren.

Ilinsiclitlieh der Absatzverhiiltnisse in den einzelnen 

Monatcn yerweisen wir auf dic nachstehende Aufstellung, 

wie wir sie auch in unserem yorjahrigen Bericht in der 

gleichcn Weise nur mit dem Unterschiede gebracht 

liaben, dafs danials der Absatz, jetzt dagegen, dcm Sinne 

des neuen Vertragos entspreehend, dic Forderung in 

Yergleich gezogen ist.

M o n a t

•"A

Januar . . 
Februar . . 
Marz . . .
April . . .
Mai . . . 
Juni . . .
Ju li . . .
August . . 
September . 
Oktober . .
November . 
Dezember .

Summa

Beteiligungs- 

ziffer *)

t

3 -161 985 
3 452 285 
3 501 148 
3 348 690 
3 358 619 
3 481 407 
3 810 876 
3 686 104 
3 688638 
3 887 655 
3 453 415 
3 495 694

F o r d e r u n g

3 340 930 
3 094 014 
3 091 416 
2 952 011
2 974 512
3 080 661 
3 394 974 
3 300268 
3 386 069 
3 584 622 
3 338 203 
3 378430

42 626 516 I 38 916112

%  der 

Beteili- 

gungszifler

96,50 
89,62 
88,30 
88,15 
88,56 
88,49 
89,09 
89,53 
91,80 
92,21 
96,67 
96,65 

91,29 '

Selbst-

Ycrbraucli

800 650 
741 545 
770 282 
748 382 
766 028 
772 733 
807 381 
777196 
779 064 
839 024 
803 335 
827119

Y e r s a n d

insgesamt

t

Wir bemerken liierzu, was insbesondere die Hohe 

der Forderung in den einzelnen Monatcn angeht, dafs 

wahrend im Januar sich noch ein flottes Wintergeschiift 

entwickelte, schon im niichsten Monat infolge der 

mildcn Witterung eine Abschwachung cintrat, dic 

noch grofsere Ausdehnung angenommen haben wiirde, 

wenn nicht schon damals der geschaftlichc Aufschwung 

sich in vcrst;irkter Abnahme seitens yerschiedener 

Industriczwcigc, namentlich der Eisenindustrie, bemerkbar 

gemacht hiitte. — Dic Monate Februar bis einschliefslich 

August weisen hinsichtlich der Absatzyerhaltnissś keine

9 432 739 

nennenswerten

2 514 026 
2 329 702 
2 334 332 
2 207 047 
2 228173 
2 315 003 
2 574 396 
2 532 955 
2 606 658 
2 724 651 
2 548598 
2 5G2 :!'J9 

29 -ITT 870

fur Rechnung des 

Syndikats

%
2 305 696 
2 128534 
2 154 538 
2 037 486 
2 069 491 
2 163 798 
2 406 850 
2 356 634 
2 423 764 
2 527 645 
2 348 096 
2 367 527

27 290 059

91,71
91,37
92,30
92,32
92,88
93,47
93,49
93,04

92,98
92,77
92,13
92,40

92,58

Unterschiede auf. Dic Ergebnisse der

Monate Septcmber und Oktober lassen dagegen den 

Einflufs des flotteren Ilerbstgesehaftes schon dcutlicli 

erkennen, doch wurde leider in beiden Monatcn dic 

yolle Ausnutzung der besseren Marktverhaltnisse durch 

zeitweise ziemlich empfindlichen Wagenmangel bc- 

eintracbtigt. Erst nachdem dank des umsichtigen Ein- 

greifens der Eiscnbahnvcrwaltung dieser Uebelstand 

ziemlich gehoben war, konnte sich in den beiden leizten 

Monaten des Jahres die Forderung der Zechen freier 

entwickeln und es sind die in diesen Monatcn noch

*) Der Berechnung der monatlichen BeteiligungsziiTern sind die Arbeitstage der einzelnen Monate zu grunde. gelegt.
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Yerbliebenon Fordcrcinschrankungcn nur roclinungsmiifsige 

und in der Hauptsaclie darauf zuriickzufuhreń, dafs ver- 

schicdcne Zechen infolge von Betriebsstbrungen etc. 

niclit in der Lage waren, den im Rahmen ihrer Be- 

teiligurtgsziilern an sic gcstelltcn Anforderungen yoll zu 

cntsprechcn.

Die Wasscrvcrh;iltnissc des Rhcines sind im vcr- 

flossenen Jahre fiir die Verschiedenheit der Ergebnisse 

in den einzelnen Monaten weniger ausschlaggcbcnd 

gewesen; der Wasserstand war das ganze Jahr hindurch 

cin durchweg guter und belangreichc Storungen des 

Rheinversandgcschiifts haben nicht stattgefunden.

Was dic Prcisgestaltnng fiir die Erzeugnisse unserer 

Zechen anlangt, so haben wir im Laufe des vergangenen 

Jalires, der fortschreitenden Befestigung der Marktlage 

Rechnung tragend, weitere rniifsige Aufbesserungen der 

Yerkaufspreise eintreten lassen konnen, die in der 

Hauptsaclie jedoch erst dem laufenden Jahre zu gute 

kommen werden.

Da dic Lage fast der gesamten deutsehen Industris 

weitere giinstige Absatzverhiiltnisse erwarten liifst, so 

glauben wir unter der Voraussetzung der Erhaltung des 

so dringend notwendigen iiufseren und inneren Friedcns 

auch fiir den rhcinisch-wcstfalischen Kohlenbergbau ftir 

das Jahr 1897 ein giinstiges Ergebnis erhoffen zu diirfen,

Nicht unerwiihnt mochten wir schlicfslich lassen, dafs 

mit der seit Jahrzehnten von der deutsehen Industrie 

angestrebten Verbilligung der Frachtcn nunmehr cndlich j

Nach dcm Ycrbrauch geordnet stand: 1889

Nassau-Siegen...........................an der I.

durch die zum 1. April 1897 erfolgte Ausdehnung des 

RohstolTtarifs auf die Beforderung von Brennmaterialicn 

der Anfang gemacht ist. Es ist zu lioffen, dafs diese 

Tarifmafsnahme sieli von befruclitcndcm Einllusse auf 

die deutsche Gcwerbthatigkeit erweisen und damit auch 

fiir den Kohlenbergbau von Nutzen sein wird, da eine 

gute Bescłiiiftigung der anderen Industriczweige un- 

crlafsliclie Yorbcdingung fiir ein gedeihliches Kolilen- 

geschaft ist.

Nach Ausweis der bcigcfiigten, vom Aufsichtsrate 

sowohl wie von der Rcvisions-Kommission der Aktioniire 

gepriiften Bilanz nebst Gewinn- und Ycrlustrechnung 

scli.liefet die letztere mit einem Debetsaldo von 

246 249,34 <JL ab, welcher im Geschaftsjahre 1897 durch 

Umlage zu decken bleibt. Bcziiglich des Standes der 

einzelnen Kontcn gestatten wir uns auf die Anlagcn 

zu vcr\vciscn.

das K oh le n rev ie r ..................... „ „
L u x e m b u rg .................................  „
L o th r in g e n ................................   „
Ostfrankreich...........................
das deutsche Rcv ie r  *) .

O este rre ich ...........................
Belgien......................................

a
»

II.
III.
IV. 
V.

, VI. 
, VII. 
VIII.

Nachtrag 
zum Jahrcśbcricht des westfalisclicu Kokssyiidikats.

(Hierzu Tafel X III.)

Dic in Nr. 16 vom 17. v. M. auf Tafel X n  dar- 

gestellten Zahlen iiber dic Yertcilung des Absatzes fiir 

1895 und 1896 finden eine bis 1889 zuriickreichcnde 

Erganzung in der dieser Nummer beiliegenden Tafel, 

die eine Reihe von Schwankungcn im Koks-Absatz 

erkennen liilst.

1896

Stelle ging aber zuriick auf die III. Stelle

» » »
» stieg „

V .

II.» » » 
blieb stehen auf der IV. „ 

„ stieg auf die I. „
„ blieb stehen auf der VI. „
„ ging zuriick auf dic V III. „

stieg auf dic VII.

*) Das deutsche Gebiet aufserhalb des Kolilenreviers.

Am meisten fiillt dic gcradlinig aufsteigendc Linie, 

welchc den Yersand nach Ost-Frankreich darstellt, in 

die Augen. Der Yersand stieg A-on 250 000 t im 

Jahre 1889 auf 1 112 650 im Jahre 1894.

In genau entgegengesetzter Weise zeigt die bis 1893 

stetig absteigende Linie des Kohlenreviers eine enormc 

Abnahme des Yerbrauchs, dic YOrnchmlieh auf dic s. Z. 

iiberaus niedrigen Kolcskohlenprcisc und welchc hierseits 

eine Anzahl Koksofcn-Ncubauten auf den Iliittenwcrken 

zur Folgę hatte. Diese Linie zeigt ilircn tiefstcn Punkt 

im Jahre 1893 mit einem Absatz von 178 371 t.

Mit dem Beginn des belgischen Kartells und nach 

Ablauf der damals Yorlicgenden Vertriigc ging der 

Versand nach Belgien und Frankreich zuriick, wahrend 

dic anhaltend steigende Koksproduktion erhohten Absatz, 

namentlich nach Luxemburg und Lothringen, sowie 

nach dcm Kohlenrcyicr fand.

Das Kohlcnrevier ist in seinem Konsum 1896 auf 

der Stufc des Jalires 1S90 wieder angekommen. Da

gegen zeigt die Kurvc von Lotluingen, Lusemburg und 

Frankreich die fortsebreitende Entwicklung und den 

Yermchrtcn Yerbraueh des Minette-Reviers. — Die 

mafsig aufsteigendc Kurve des Kohlenreviers, des 

deutsehen lleviers und derjenigen von Nassau-Siegen 

bringen dic allniilhliclie Zunahme der Bcsehaftigung und 

des Yermchrtcn Verbrauchs zum Ausdruck.

Uiitersueliungen iiber ukonomisclien 
Dauipfmascbinenbetricb.

Dinglers poiyt. Journal, Bd. 304, Heft4, S. 80, berichtet 
iiber Ycrsuche. welclie der engl. lngenieur Bryan Donkin Uber 
den lCśufltiTs des Fullungsgrades, der Geschwindigkeit, der 
Dampfiniintcl und den Wert der Ueberhitzung des Arbcits- 
dampfes angestcllt hat.
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Der in einem Kessel erzeugte Dampf hat 5,25 at 

Ueberdruck und gelangt mit einer Spannung von 4,55 at 

in den Schieberkasten. Bei einigen Versuchen hat man 

die Spannung des Dampfes durch Drosselung auf 2,27 at 

herabgcmindert. Das lineare Voreilen variiert zwischen

1 bis 3 pCt. des Kolbenhubes. Die Ueberhitzung des 

Dampfes erfolgt in der Dampfleitung selbst, mittels einer 

Reihe von Gasbrennern; sie betrug je nach den Versuchen

6 bis 40 ° C. Die zu dieser Erhohung der Temperatur 

des Arbeitsdampfcs crforderliche Menge Brentimaterial wiirde 

nicht ermittelt. Der Ueberhitzungsgrad wurde an einem 

nabe am Dampfeintritt in den Cylinder angebracliten 

Thermometer abgelesen. Auch an anderen Stellen des 

Cylinders —  am Schieberkasten, Dampfmantel und Dampf- 

raum des Kondensators —  wurden, um genauen Aufschlufs 

iiber die hier herrschenden Temperaturen zu erhalten, 

Thermometer angebracht.

Der Kondensator funktionierte wiihrend der ganzen 

Dauer der Versuchc; wenn aber die Masehine ohne diesen 

Apparat arbeiten sollte, wurde ein seitlich am Kondensator 

angebrachter Lufthahn geoffnet und dic Spannung in diesem 

auf Atmosphiirendruck gebracht. Das aus dem Kondensator 

mittelst Luftpumpe fortgeschaflfte Wasser wurde einem auf 

besonderer Briickenwage aufgestellten Gefafs zugefiihrt, 

welches, sobald dic angesammclte Menge Wasser ein Ge

wicht von 22,680 k (50 Pfd. engl.) erreicht hatte, dies 

jedesmal selbsthatig anzeigte.

Jeder Versuch wurde zweimal ausgefuhrt und die Er- 

gebnisse beider Versuche erst dann ais richtig betrachtet, 

wenn sic eine Abweichung von nicht mehr ais 2 pCt. 

zeigten. Die von Donkin aufgestellten Tabellen enthalten 

dic Mittclwerte beider Versuche, welche uberdiea yielfach 

noch durch einen ungefahr 3 Stunden andauernden dritten 

Versuch kontroliert wurden.

Der Verbrauch des Cirkulationswassers fiir den Konden

sator wurde mittelst besonderer Bchiilter, w ic auch die 

Temperatur desselben beim Ein- und Austritt sorgfiiltig 

gemessen.

Die Widerstunde der Masehine bei yerschiedenen Ge- 

schwindigkeiten •—  zwischen 100 und 250 minutlichen 

Umdrehungeu —  wurden im  Lcerlauf der Masehine m it 

der Luftpumpe bestimmt. Es betrugen dieselben im Masimum

24,75 km pro Umdrehung fiir 200 minutliche Umdrchungen, 

im  Mittel 23,12 km pro Umdrehung, entsprechend einer 

Geschwindigkeit von 150 minutlichen Umdrchungen.

Der Masimalverbrauch von 28,136 k  fiir 1 HP/Std. 

wurde beim Arbeiten m it einfach wirkendem Cylinder ohne 

Mantel und Kondensation bei Verwendung von gesiittigtem 

Dampf und 0,5 Fiillung erreicht. Unter gleichen Verhalt- 

nissen mit iiberhitztem Dampf betrieben, sank der Dampf- 

verbrauch auf 23,097 k in der Stundc, entsprechend 17,9 pCt. 

Ersparnis, wahrend sich letztere beim Arbeiten mit doppelt 

wirkendem Cylinder ohne Anwendung der Ueberhitzung 

auf 24,9 pCt. erhiihte. M it Ueberhitzung, doppelt wirken

dem Cylinder und Kondensation ergab sich eine Dampf- 

ersparnis von 45,7 pCt., entsprechend einem Verbrauch 

von 15,272 k, und endlich mit Dampfmantel und bei

0,625 F iillung eine solche von‘ 63,3 pCt., entsprechend 

einem Vcrbrauch von 9,485 k Dampf fiir 1 HP/Std.

Es ist wahrscheinlich, dafs sich giinstigere Verbrauchs- 

ziffern ergeben hatten, wenn hoher gespannter, gesiittigter 

Dampf verwcndet und die Espansion weiter getrieben oder 

behufs Verringerung der Innenkondensation die Ueber-

liitzung auf eine hohere Gradstufe getrieben worden wiire. 

Es ist zu bedauern, dafs Donkin seine Versuchc nicht nach 

diesen Richtungen zu Ende gefiihrt hat.

Dic Versuchsergebnisse von Donkin sind in den nach- 

stehenden beiden Tabellen enthalten.

Tabelle I. Einflufs der Dampfmantel.

Yersuchsbedingungen

Total. Dampfverbrauch =

O ręj
a M O "—

Ersparnis 
durch den 

Dampfmantel

a  2  . a
c i  o  o

a

1 SI
■S..S-
a „
i?
Q  —

pro
Stunde

und
Pferde-

kraft

in
Procen-

ten

o
.2 o u
C 'O  

^3 *£ >*^  o o  

>  o

1 8 , 5 5 8

1 6 , 7 8 3

1 3 , 6 5 3

1 2 , 8 8 2

1 , 8 0 5

4 , 9 3 5

5 , 7 0 6

9 , 7 1

2 6 , 5 5

3 0 , 7 0

1 7 , 2

6 4 , 9

8 2 , 1

1 0 8

112
1 1 7

121

Ohne Dampf im Mantel. . 
Dampf in beiden Deckeln . 
Dampf im Cylindermantel 

Dampf in allen Manteln . .

Tabelle II. Dampfverbrauch der Masehine unter verschiedenen 

Betriebsverh;iltnissen bei 4,55 atm. Spannung im  Schieber

kasten und 220 minutlichen Umdrehungen.
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6 9 Desgl. n » M i t 0 , 5 8 , 5 7 1 2 3 , 0 9 7 4 , 2 0

4 9 ii Doppelt » Ohne 0 , 5 2 0 , 6 6 4 2 1 , 1 7 8 4 , 5 8

5 5 H E i n f atfh Mit n 0 , 5 1 1 , 5 0 3 3 0 , 8 7 9 4 , 6 4

5 2 » Doppelt Ohne Mit 0 , 5 2 0 , 7 9 1 1 8 , 9 4 2 5 , 1 2

6 0 11 Einfach Mit łł 0 , 5 1 1 , 9 3 2 1 8 , 7 4 7 5 , 1 7

3 2 }) Doppelt f) Ohne 0 , 5 2 6 , 0 2 2 1 7 , 3 7 3 5 , 5 8

1 5 6 Mit erhitztem 
Oel im Mantel

ii n n 0 , 1 8 7 5 1 9 , 7 8 0 1 3 , 0 8 8 -----
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Mitteilungen aus tlcr Gfasindustrie.

I. Botriebsergebnisse der stadtisch.en Gasanstalten 
zu Berlin.

(Nach dcm amtlichen Bericht.)

A l l g e i n e i n e  B e m e r k u n g e n .

Nach einer Reihe von Jahrcn des Ruckganges sieht sich 

die Verwaltung der stiidtischen Gaswerke endlich wieder 

in der Lage, iiber einigermafsen befriedigende Resultate 

eines Rechnungsjahrcs berichten zu konnen. W ęnn auch 

bereits das Vorjahr 1894/95 eine Steigerung des Gas- 

absatzes an Private von ca. i/i M illion Kubikmeter Gas 

ergab, so blieb das abgegebcnc Quantum gegen das Jah r 

1891/92, in welchem bisher der grofste Gaskonsum erzielt 

worden war, noch um fast 900 000 JL  zuriick; auch war 

diese verhiiltnismiifsig unbedeutendc Mehrabgabe des Vor- 

jalires lediglich auf die Steigerung des Absatzes zum er- 

miifsigten Preise, also zu anderen ais Erleuchtungszwecken 

zuruckzufiihren, wahrend der Konsum zum Grundpreise von 

16 Pfg. pro Kubikmeter sogar wieder einen Riickgang von 

iiber 1 M illion Kubikmeter aufwics. Im  Jahre 1895/96 

dagegen ist nicht nur wiederum eine bedeutende Erhohung 

des Verbrauchs zu Koch- etc. und gewerblichen Zwecken 

eingetreten, sondern es hat auch der Gasvcrbniuch zu
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Lcuchtzweckcn sich gchobcn, so dafs der Mindcrabsatz im 

Voijahrc melir ais wieder eingeholt ist.

Dieses Ergebnis ist in erster Linie ais eine Folgę der 

nicht zu vcrkennenden Wiederbelebung der gewcrblichen 

Verhiiltuisse zu bezeichnen; insbesondere yeranlafsten die 

Vorbcreitungcn fiir die im Friihjahr 1896 zu eroffnende 

Berliner Gewerbe-Ausstellung allenthalben eine grofsere 

Iłegsamkeit in den Workstation und Fabriken.

In zweiter Linie hat die am 1. Ju li 1895 in Kraft 

getretene wcitere Herabsctzung des Preises fiir Gas zu 

anderen ais Beleuchtungszwccken von 12,8 Pfg. auf 10 Pfg. 

in Vcrbindung mit den VergUnstigungcn, welche die Gas- 

anstalt bei neu einzuriclitcnden Leitungen fiir diese Zwecke 

den Konsuinenten dureli teilweis oder giinzlich koslenfreic 

Herstellung derselben gcwiihrt, den Gasabsatz bedeutend 

gehoben.

Dic Zunahme des Leuchlgasverbrauchs ist wesentlich 

auf die sich immer mehr ausdehnende Anwendung der 

Gasgliihlicht-Beleuchlung zuruckzuflihren. Nachdem in den 

Vorjahrcn die Einfiihrung derselben den Gasabsatz un- 

giinstig beeinflufst hatte, da sehr viele Brenner iilterer 

Systeme von hohem Stundenkonsum durch die Gas sparenden 

Gasgliihlichtbrenner crsetzt wurden, scheinen diese Um- 

iinderungen jetzt in der Ilauptsache ihr Ende erreicht und 

dic Billigkeit der Beleuchlung durch diese Brenner viele 

Personen veraulafst zu haben, dieselben statt der Petroleum- 

beleuchtung anzuwenden, wiihrend andererseits ihre grofse 

Lichtstarke und ihr weifses Licht der noch grOfseren Vcr- 

breitung des elcktrisclien Lichtes entgegen wirkt.

Nachstehend ist ersichtlich gemacht, wie sich die Gas- 

abgabe aus den stiidtischcn Werken gegeniiber der Abgabe 

aus den Anstalten der Imperial-Kontinental-Gas-Assocation 

und im Vergleiche zu den aus den Berliner Elcktrizitiits- 

Werken und aus elektrischen Einzelanlagcn versorgten 

Lampen gestellt hat. Eine elektrische Bogenlampe ist 

hierbei gleich 6 Gliililampen und jede Gliihlampe, jeder 

Apparat und Motor gleich einer Gasflammc von 16 Normal- 

kerzen gerechnet.

Den Vororten Panków und Reinickcndorf, welche aus 

den Berliner stiidtischen Werken mit Gas versehen werden, 

sind im Laufe des Jahres die Orte Treptow und Boxhagen- 

Rummelsburg, letztere am Schłusse des Jahres, hinzugetreten 

und deshalb der Verbrauch in der vorgenanuten Summę 

enthalten.

Gasverbrauch aus den stiidtischen Gasanstalten 1895/96 

S6 213953 cbm, 1894/95 81 727168 cbm, 1S95/96 

gegen 1894/95 mehr 4 486 785 cbm =  5,5 pCt. Gasver- 

brauch aus den englischen Gasanstalten 1895 31528804cbm,

1894 31 009 133 cbm, 1895 gegen 1894 mehr 519 671 cbm

— 1,7 pCt.

GcsamterGasverbrauch 1895/96 bezw. 1895 117742757 

cbm, 1894/95 bezw. 1S94 112 736 301 cbm, 1895/96 

bezw. 1895 gegen 1894/95 bezw. 1894 mehr 5 006 456 

cbm =  4,4 pCl.

Elektrische Lampen ultimo Miirz 1896: Bogcnlampen

11 783, Gluhlampen 251 169, Motoren und Apparate 13S3, 

samtliche Lampen entsprechen einer Anzahl yon Gasflammen 

von 323 250, dagegen ult. Marz 1895 283 650, ultimo 

Miirz 1896 gegen 1895 mehr 39 600 — 14,0 pCt.

In flnanzieller Ilinsicht giebt das Rechnungsjahr 1895/96 

zu besonderen Bemerkungen im allgemeinen wenig Ver- 

anlassung. Dic llerstellungskosten des Gases haben sich

etwas geringer gestellt ais im Vorjalire, andererseits aber 

auch der durchschnittlichc Absatzpreis desselben.

Der gewonnene Koks brachtc einen nicht unbedeutenden 

Mehrerlus, wogegen das Ammoniakwasscr bedeutend im 

Preise herunterging, sodafs die Einnahmcn fiir Nebcnprodukte 

ziemlich dieselben Resultate ergaben wie 1894/95.

B e t r i e b s v e r h i i l t n i s s e .

Die Leistungsfahigkeit der Anstalten ist unvcraridcrt 

geblieben. Dieselben waren im Dezember 1895 'zu der 

nachstehend angegebenen hochsten Produktion befiihigt:

I. Anstalt am Stralauerplątz . . .  33 000 cbm

II. „  in der Gitschinerstrafse . 165 000 „

III. ‘ „ „ „ Miillerstrafse . . 165 000 „
IV . „ „ „ Danzigerstrafse. . 189 000 „

Y. bei Śclimargendorf . . .  40 000 „

zusammen 592 000 cbm

Die Gasproduktion betrug:

1895/96 im ganzen . . . .  110 134 000 cbm

gegen 1894/95 mit . . . .  103 789 OOP „

domnach mehr 6 345 000 „

oder 6,11 pCt.

Auf die einzelnen Quartale verteilt sich dic Gasabgabe:

Q u a r t a 1 cbm pCt.
pCt. im 
Vorjahre

16 639 000 15,1 15.9
Juli/September 1895 . . . . 18 205000 16,6 16,6
Oktober/Dezemher 1895 . . . 39 152000 35.6 35,2
Januar/Marz 1896 ..................... 36 033000 32,7 32,3

110 029 000 100,0 100,0

Auch im Jahre 1895/96 hal die so bedeutende Zu

nahme des Gaskonsums zu anderen ais Bclcuchtungszwecken 

einen merklichen Einflufs auf die Yerteilung des Konsums 

auf die Sommer- und Winterąuartale nicht gehabt.

Das Ycrhiiltnis der Gasabgabe in den Tages- zu der 

in den Nachtstunden, d. h. wiihrend der Zeit, zu welcher 

die oflentlichen Strafsenlaternen brennen, gestaltete sich 

folgendermafsen:

in den Quartalen

in den 
Tages
stunden 

cbm

pCt.

a s —
• .rt 

9  ¥

in den 
Nacht
stunden 

cbm

pCt.

pC
t.
 

im
 

Y
o
rj
al

ir
e
 

j
April/Juni 1895 . . 
Juli/September 1895 
Okt./Dezember 1895 
Januar/Marz 1896

6 384 400 
6292500
7 488900 
8335600

38,4
34,6
19.1
23.1

37.5
32.5 
17,2 
22,1

10 254600
11 912500 
31 663100 
27 697400

61,6
65,4
80.9
76.9

62.5
67.5 
82,8 
77,9

zusammen 1895/96 
Dagegen 1894/95

28 501400 
25 512600

25,9
24,6

24,6 81527600 
78 400400

74,1

75,4
75,4

Auch hier ist ein Einflufs des Konsums zu anderen ais 

Beleuchtungszwccken nicht zu konstatieren. Die geringe 

Zunahme des Konsums in den Tagesstunden diirftc aufser

auf die Verwendung zu Kochzwecken auf Witterungs-

verhiiltnisse zuruckzufiihrcn sein.

Die Gasabgabe im Dezember hat betragen: 

im Jahre 1895 . . .  15 111 000 cbm

„ „ 1S94 . . . 13 948 000 „ ________________

Daher Zunahme . . .  1 163 000 cbm oder 8,34 pCt.

Au 7 aufeinanderfolgenden Tagen hat dic grofstc Gas

abgabe stattgefunden

1895 Tom 17.—23. Dezember mit 3 778 900 cbm
1894 „ 15.-21. „ ___,  3 381800 ____________________

Daher Zunahme 391 100 cbm oder 11,74 pCt,
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Dieser grofste Wochenverbrauch hat sieli zur Gesarnt- 

jałiresabgabe verhaltcn wie 1 :29 ,1  gegen 1 :3 0 , 7  im 

Jahre zuvor.

Der grofste Gaskonsum an einem Tage trat a m 

21. Dezember 1895, einem Sonnabcndc, mit 595 400cbm 

an einem ungewi5hnlieh dunklen Nebeltage ein.

Gegen den Masimaltag des Jahres 1894,

Sonnabend den 15. Dezember, an welchem 529 000 „

abgegeben wurden, ist eine Zunahme von . 66 400 cbm

oder 12,55 pCt. ęingetreten. Der iiSclistgrofstc Tageśkonsum 

war am 18. Dezember 1895 mit 566 000 cbm. Der 

Maximaltagskonsum von 1894 wurde an 10 Tagen (vom

5. bis 31. Dezember) liberschritten.

Die grofste Tagesproduktion fand am

19. Dezember mit . . . .  548500  cbm statt 

gegen den 20. Dezember 1894 mit . 519 900 „

Zunahme 1895 28 600 cbm

=  +  0,5 pCt.

In den Ilauptabsclinitten des Maximaltages ergab sich 

folgender Gasverbrauch:

6—8 fruh 8 friih bis 
4 nm.

4 nm. bis 
11 abds.

11 abds. bis 
6 fruh

cbm cbm cbm cbm

1895 
21. Dezember 40 600 139 800 350 700 64 300

1894 
15. Dezember 33 700 106 700 32G900 61700

Zunahme 1895 
in pCt.

+  6 900 
+  20,5

+  33 100 
+  31,0

+  23 800 

+  7,3

+  2 600 
+  4,2

In der stiirksten Stunde am Maximaltage war die Abgabe

1895. 21. Dezember 5 — 6 abends =  62600cbm 

1894. 15. „ 5— 6 „ =  59700 „

— 2900 cbm =  4,9 pCt.

Die absolut grofste Gasabgabe in einer Stunde im Winter 

1895/96 fand am 19. Dezember, an einem Donnerstage, 

zwisclien 5 — 6 Uhr abends statt und betrug 68 100 cbm.

Dic geringste Gasabgabe an einem Wochentage war

1895 am 4. J u n i mit 134400 cbm

1S94 am 2. J u l i  m it 127200 „

demnach 1895 Zunahme 7 200 cbm =  5,6 pCt.

Fiir 1895/96 ergeben sich die nachstehenden, fiir die 

Leistungsfahigkeit und dic Betriebsverhaltnisse der Anstalten 

wicliligen Verhaltnisse.

Der geringste Gasverbrauch in 24 Stunden eines Wochen- 

tages verhielt sich zum hochsten Gasverbrauche in 24 Stunden 

wie 1:4 ,4 3  gegen 1 :5 ,5 2  im  Jahre 1894/95.

Der hochste Gasverbrauch in 24 Stunden verhielt sich 

zum gesamten Gasverbrauche

wie 1 : 185 gegen 1 : 196 im Yorjahre.

Die hochste Gasabgabe in einer Stunde zum hochsten 

Gasverbrauch an einem Tage:

wie 1 : 9,55 gegen 1 : 8,49 im Jahre zuvor.

Der K o l i l e n y e r b r a u c h  ku r  V e r g a s u n g  hat im 

ganzen

1895/96 378 601 t betragen

gegen 365 289 t im Jahre zuvor,

also 12 772 t oder 3,5 pCt. mehr,

und zw ar:

aus der Konigin Luisc-Grube in Zabrze 230 543 t odor 02,57 pCt.

„ „ Gluckhilf-Grube in Ilernisdorf 110 697 t „ 30,87 „

„ „ Friedenshoffnunggrube daselbst 12 785 t „ 3,38 „

englische Kohle Leverson Wallsend und 

eine Kahnladung New Leverson

C124,74 t) zus. . .............................. 12 028 t „ 3,18 „
Gottesberger Kohle . . . . . .  .________ 8 t „ —

zusammen 378 061 t.

'Auf dem Wasserwege wurden, aufser den englischen 

Kohlen, 9659 t Konigin Luise-Kohlen bezogen, 4,1 pCt. 

des gesamten aus dieser Grube bezogenen Quantums. Die 

englischen Kohlen wurden ais Ersatz fiir einen Teil der 

Kohlen aus den llermsdorfer Gruben in Mischung mit 

oberschlesischer Kohle verwendet.

Die Kohlenpreise pro 1 t frei Gasanstalt inki. Ausladen 

aus den Waggons und Kiihnen nebst den Lolinen fiir das 

erstmalige Verkarren auf Lager oder vor die Oefen waren 

folgende:

Konigin Luise-Grube . . 20,08 JC. gegen 20,30 J t. im Jahre 1894/95 
Gliickliilf-Grube . . . .  19,62 „ „ 19,88 „ „ „ „
FriedenshofTnuiig-Grube 19,39 „ „ 19,58 „ „ „ „
Gottesberger-Grube. . . 16,26 „ „ — „ „ „ „
Leverson Wallsend . . . 15,48 „ „ 16,73 „ „ „ „

Aus 1 t Kohle sind 1895/1896 durchschnittlich

291,3 cbm Gas gewonnen, gegen 284,1 cbm im Vorjahrc. 

Diese selir hocli erscheinende Ausbeute hat ilire Ursache 

in dem Umstande, dafs die Ueber- und Untergewichte in 

den sehr grofsen Kolilenlagern am Ende des vorigen 

Rechnungsjahres aus Mangel an Raum nicht hatten festgestellt 

werden konnen. Erst im Laufc des Jahres 1895/96 war 

diese Ermittelung moglich und ergab das grofse Ueber- 

gewicht von 6296 t. Der angegebene Durchschnitt fiir 

diese beiden Jahre kann demnach nicht ais richtig ańgesehen 

werden; ais zutreffende Zahl diirfte das Mittel aus 291,3 

und 284,1 mit 287,7 cbm anzunehmen sein. Auch diese 

Zahl ist grofser ais die in den vorhergehenden Jahren 

(1893/94 =  284,7; 1892/93 =  286,2). Die Ursache 

dafiir liegt vermntlieh in der grbfseren Ausgiebigkeit der 

in  den beiden Jahren gelieferten oberschlesischen Kohlen. 

Demgegeniiber hat dic crmittelte Lichtstarke des produzierten 

Gases um ein geringes abgenommen. Die dieserhalb von 

Ilerrn Dr. Fieberg angestellten Untersuchungen ergaben im 

Durchschnitt 17,30 Kerzen (Lichteinheit ist die auf 45 mm 

regulierte Flamme der cnglichen Spermacetikerze) gegen 

17,35 im Jahre 1894/95. Dic in den 5 Anstalten tiiglicli 

angestellten Prilfungen ergaben ahnliche, unter sich gleiche 

Resultate. Die Untersuchungen des reinen und unreincn 

Gases auf don Gelialt an Schwefel, Ammoniak und Kohlen- 

siiure sind durch den Anstaltschemiker regelmiifsig vor- 

genommen utid haben immer die normale Besclialfenheit 

des erzeugtcn Gases ergeben.

Von dem abgegebenen G a s e  s i n d  v er w e n d e t :

Fiir den Privatkonsum

i  16 Pfg. pro cbm 72 7G1 854 cbm =  66,1 pCt. geg. 69,1 pCt. 1894/95 
&12.8 resp. 10 Pf
pro cbm . . . . 13 452 099 „ = 1 2 ,2  „ „ 9,6 „ „

Tarifflammen u. 

z.llluminations-
zwecken . . . 533 453 „ =  0,5 „ __ ,, 0,4 „ „

Zusammen 86 747 406 cbm = 7 8 ,8  pCt. geg. 79,1 pCt. 1894/95 
Selbstverbrauch 

in den Gasanst.

und Bureaus . . 967 879 „ =  0,9 „ „ 0,9 „ „
Zur olTentliehen
Beleuchtung. . 16 807 023 „ = 1 5 ,3 „ „ 15,6 „

Zusammen 104 522 308 cbm = 95 ,0  pćt. geg. 95,6 pCt. 1894/95
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Gegen dic Abgabe aus denAnstalten von 110 029 000 cbm 

sind demnach nicht ais verbrauclit nacligewicsen 5506 692cbin 

oder 5 pCt. gegen 4,4 pCt. im Vorjahrc. Dieser sogenannte 

Gasvcrlust beruht weniger auf Leckage oder auf ungcnauem 

Ziihlcn der aufgeslelUcn Gasziihlcr ais auf Kondcnsation in 

den Slrafsenrohren und hiiiigt hauptsiichlich von Temperatur- 

einflUssen ab. In den letzten Jahren war derselbe aufser- 

ordentlich niedrig gewesen.

Von der gesamlcn Gasabgabe entfallen auf dic an unser 

Rolirsystem angeschlosscneri Vororte Panków, Reinickendorf, 

Stralau, Rummclsburg-Roxhagen, Trcptow, ink i. der dortigen

ofTentlichen B e le u c h t u n g .......................... 1 943 490 cbm

gegen 1894/95 .  .........................  1 644 149 „

also mehr 299 341 cbm

Dic Anzahl der aus den stadtischen Gaswerkcn vcr- 

sorgtcn Privatfiammcn, resp. Apparate und Motoren, welche, 

durch Gasmesser gespeist werden, betrug, soweit dies fest- 

zustellen iiberhaupt moglich ist:

am Jahressclilufa 1895/96
gegen

1894,95

also melir 
resp. 

weniger

Intensiy-Hrenner . . . . .  
Argand- und Gliihlichtbrenuer

Zwei- und Einlocli-Brenner . .
Schlauchhahne................................
Koch- und sonstige Apparate . . 
M otoren...........................................

18310 
329 614 
488 739 
32 674 
45 924 
26 400 
1204

25 173 
273 189 
528 946 
41606 
52 533 
23 649 

1 184

-  6 863 
+  56 425
-  40 207
-  8 932
-  6 609 
+  2 751 

+  20

zusammen 942 865 946 280 -  3 415

Die bei den durch Gasmesser gespoisten Privatflammen 

crmitteltc Vcrminderung beruht darauf, dafs bei einer im 

Sbptembcr 1895 vorgenommenen genauen Flammcnziihlung 

festgeslellt wurde, dafs vielfach Abgiingc stattgefunden 

hatten, von welchen der Verwaitung seitens der Kon

sumenten keine Kenntnis gegeben worden ist. Der Konsum 

fiir eine durch Gasmesser gei-peiste Flamme berechnet sich 

auf 91,9 cbm gegen 87,2 cbm 1894/95. Die Zunahme 

der Tariffiammcn (meist Schnittbrenner) ist haupls!ichlich 

vcraulafst durch die Yermehrung der Strafsenflammen in 

den Vororten. Der Verbrauch einer Tarifflamme stcllte 

sieli durchschnittlich auf jahrlich 502,3 cbm.

Die Zalil der von Privaten benutzten Gasmotoren ist von

1 1S4 m il 5 3993/4 Pferdekriitten ultimo Miirz 1895 auf 

1204 „ 5 591 ‘/2 „ „  „  1896, somit um

20 mit 1913/4 Pferdekriiften gestiegen, gegen eine Z u 

nahme von 61 mit 255 Pferdekriiften im Yorjahre. Die 

durchfchnittliche Leistungsfiihigkeit pro Motor ist naliezu 

unveriindert geblieben. Die Motoren werden hauptsiichlich 

in Druckereien, Holzbcarbcitungsfabriken, Schlossereien und 

Schtnieden, Masciiinenfabriken, auch bei Anlagen fiir 

elektrischc Beleuchtung yerwendet.

Hauptsiichlich infolge der Herabsetzung des Gaspreises 

zu anderen ais Beleuclitungszwecken hat 1895/96 eine 

bedeutende Vermclirung der aufgestellten Gasmesser statt

gefunden. Es waren vorhanden

31. Miirz 1896 31. Miirz 1895 

Ycnnictete Gasmesser 78 113 65 065

Eigcntums- „ 1 166 1 148

zusammen 79 279 66 213

m it einer Zunahme von 13 066 gegen das Vorjalir. (lin 

-Jahre 1894/95 Zunahme: 4001 gegen 1893/94). Den 

aufgcstellten Gasmessern entspricht eine Normalllammenzahl:

1896 1895

von 1 059 593 964 416

sodafs jeder Gasmesser genugte fiir

Flammen 13,4 14,6

W ie aus den letzteren Zahlen hcrvorgeht, sind haupt- 

siichlich kleinere Gasmesser zur Aufstellung gelangt. Es 

ist dies auf dic vielen Einrichiungcn zu Kochzweckcn 

zurtlókzufiihrcn.

Aufgestellt sind 1895/96 569 Gasmesser zu normal 

geeignet je  3 Flammen, 9168 zu 5 und 2586 zu 10 

Flammen.

Die Anzahl der im Gebrauch bcfindlichon Regulatoren 

(Rlieometcr) hat sich von 927 auf 936 vermchrt; die

selben finden hauptsiichlich vor Gaskraftmaschinen A n 

wendung.

Der Gasverbrauch zu Privatz\veckcn hat sieli

von 82 176 505 cbm im Jahre 1894/95 

auf 86 747 406 „  „ „ 1895/96

demnach um 4 570 901 cbm oder um 5,6 pCt. ge- 

stcigert. Der Gasverbrauch zu Privat-Beleuchtungszwecken 

it 16 ^  pro Kubikmeter (ink i. des Konsums nach Tarif 

und zur Illum ination) erhohte sich

von 72 195 484 cbin im Jahre 1894/95 

auf 73 295 307 „ „ „ 1895/96

also um 1 099 823 cbm oder um 1,5 pCt.

Der Gaskonsum zu ermiifsigtem Preise zu anderen ais 

Belouchtungszwecken stieg

von 9 981 021 cbm im Jalire 1894/95

auf 13 452 099 „ „ „ 1895/96

um 3 471 078 cbm =  34,7 pCt.

Żur oflentlichen Beleuchtung wurden

1895/96 16 807 023 cbin Gas geliefert

gegen 16 262 453 „ im  Jahre 1894/95 

also 544 570 cbm mehr oder 3,4 pCt.

Das im ganzen erzeugte Gas ist durchschnittlich zum

Preise- von 120,53 s/C. fiir 1000 cbm yerwertet, 1894/95

wurden noch 124,50 s/C. erzielt.

Die Koksausbeute aus 1 t vergaster Kohle hat sich 

auf 677 kg gestellt gegen 670 kg im Vorjalire, und zwar 

638 kg Sliickcn-Koks, 4 kg Breeze, 35 kg Aschc.

Es sind gewonnen inki. der Mehrgewiohtc beim Auf- 

riiumen der Lager:

' 241 219,194 t Stućkcn Koks

1 634,489 „ Breeze 

13 058,487 „ Asche 

zus. 255 912,170 t 

gegen 244 785,416 t im Jalire 1894/95.

Der Koksverkauf \oIlzog sich in befriedigender Weise.

Es gelang nicht nur, die liaeh Abzug der zur Unter- 

feuerung der Retortcn verwendeten 59 246 t verbleibende 

Produktion abzusetzen, sondern auch eine Verminderung 

des Lagerbestandes

von 22 411,964 t ult. Miirz 1895

auf 13 932,779 „  „ „  1896,

also um 8 479,185 t zu erzielen.

Der Stiickenkoks wuiden im  Durchschnitt zum Preise 

von 18,14 s/C. pro 1 t yerwertet, gegen 17,31 im 

Vorjahre. Im Laufe des Jahres mufslen 20 621 ,814 t 

auf Lager gekarrt werden, wogegen 30 477,032 t vom 

Lager genommen wurden.
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Der Theergewiuu blieb unveriindert 50 kg aus 1 t 

Kohle. Es wurden gcwonnen:

1895/96 19 152 t 

1894/95 18 284 „

Zunahme 868 t oder 4,75 pCt.

Die Theerbestlinde sind etwas griifser geworden. Der 

durchschnitflicli erreichte Yerkaufapreia stellte sich auf

35,75 /̂C. pro Tonne (1894/95 35,43 ^/ć.).

A ń Ainmoniakwasser sind 38 502 t produziert, etwa 

102 kg aus 1 t Kohle. Nach den bestehenden Yer- 

triigen wird der Vcrkaufsprcis auf Grundlage des Borsen- 

preises fiir schwefelsaures Ammoniak an der Borse zu IIulL 

berechnet. Der enorme Niedergang dieses letzteren Preises, 

hervorgcrufen durch den wachsenden Import von ChilL- 

salpeter uud die Ueberproduktion des schwefelsauren 

Atnmoniaks in den Verkokungsanlagen, hatte ein Ztiriick- 

gehen des durchschnittlichen Verkaufspreises von 

8,89 ^/ć. pro 1 t im  Jahre 1894/95

auf 3,88 „ „  1 „ „ „  1895/96

zur Folgę. Eine Aussicht auf Besserung dieser Verh;iltnissc 

ist nicht vorhande»; der Preis ist vielmehr seitdem an- 

dauernd weiter gesunken.

Die Anzahl der Retortenbetricbstage und Chargen stellte 

sieli folgendennafsen:

K e t o r t e n

imBetriebe
in Keserve, 
angeheizte

Chargen

und tote

zusammen 1895/90 403 755 15 049 2433 530
dagegen 1894/95 385 304 12 834 2 311800

1895/90 Zunahme 18 451 2 215 110 070
in Prozent +  4,8 +  17,3 +  4,8

Die Zunahnie der in Rescrve gestellten Retorten hat ihre 

Ursache hauptsiichlich in dem Umstande, dafs seit 1. April

1895 auch in der Gasanstalt Schmargendorf die Sechsstunden- 

pause an den Sonntagen eingefflhrt ist.

Rostfeuerung haben nur noch die Oefen der Anstalt am 

Stralauerplatze.

Die Gasproduktion pro aktive Retorte und Tag war 

1895/96 durchsclinittlicli 272,8 cbm gegen 269,4 cbm im 

Jahre 1894/95.

Dic im Jahre 1895/96 aufser Betrieb gesetzten Retorten 

sind durchsclinittlicli 746 Tage im Betriebe gewesen. Die 

Gasausbeute pro Retorte betrug itn Durchschnitt 199 886 cbm.

Zur Unterfeuerung der Retorten ist, wic in fruheren 

Jahren, nur Stilckenkoks verwendet worden; pro 1 t vergaster 

Kohle 157 kg gegen 159 kg im Jahre 1894/95.

Die Lohnsiitze fiir die verschiedenen Arbeiterkategorieen 

sind seit 1890 bis Ende Miirz 1896 unverandert geblieben, 

und sind bis zu diesem Zeitpunkte Arbeitskriifte zu diesen 

Lohnsiitzen immer zu beschaffen gewesen,

U. TJobor die Gasindustrie in  England

gab der Vorsitzende des englischen Gasfachm;inner-Vereins 

„T he  Incorporated Gas Institutef, Herr W . R. ' Chester ,  in 

den Begriifsungsworten, mit denen er die letzte Veisammlung 

des Vereins zu London im Jun j vor. J .  erOffnete, einen 

interessanten Ueberblick, iu  welchem cr besonders auch 

die Konkurrenzverhaltnissc zwischen Gas und Elcktrizitiit 

beruhrte. Die Ausfiihrungen des Ilerrn Chester bieten 

viel Interessantes, sodafs wir dieselben nach dcm Journal 

fiir Gasbeleuchtung auszugsweise wiedergeben.

Herr Chester konslatierte zuniichst eine erfreuliche

Pro9perit:it der englischen Gasindustrie. Die letzten Berichte 

der Handelskammer zeigten, dafs 69 423 431 L . iu Gas- 

unternehmungen investiert sind, mit einer Zunalimc gegen 

das Yorjahr von 13A  Millionen Lstr. Die Menge der 

vergasten Kohlen betrug 11 319 301 t, mit einer Zunahnie 

gegen das Vorjahr von 300 000 t. An Gas wurden rund

2977,6 Mili. cbm vcrkauft, bei einer Zunalimc von 

92,7 M ili. cbm im letzten Jahre. Die Gesamt-Einnalimen 

betragen 19 408 265L ., dieProduktionskostcn 13 791 520L . , 

so dafs cin Brutto-Gewinn von 5 616 745 L . verbleibt, 

welcher einer Gesamt-Verzinsung von 8 ,lpC t. des investierten 

Kapitals entspricht.

Aus einer Zusammenstellung im „Lightningff vom

7. Juni ergiebt sich, dafs das in ganz England in elektrischen 

Unternchinungen angelegtc Kapitał nur 6 470 942 L . 

betriigt. Die gesamte Produktion betrug 24 145 719 Kilowatt. 

Dic Einnahmen beliefen sich auf 692 734 L ., die Ausgaben 

auf 377 691 L ., so dafs ein Nutzen von 315 043 L . 

verbleibt, welcher eine Verzinsung des Kapitals zu 4,87 pCt. 

ergiebt.

Nimmt man die pro 1 Kerze niitige Energie zu 4 Walt 

a n , so liefert ein Kilowatt 250. Kcrzen pro Stunde.

1 cbm Gas liefert im 5 cbf-Brenner 113 Kerzenstunden. 

(1 4 1 ,6 :1 6  =  1 0 00 :1 13 .) Es sind sonach 1 cbm Gas 

und 0,45 Kilowattstunden aquivalent. Dividiert man min 

dic ganze crzeugte elektrische Energie von 24 145 719 

Kilowattstunden durch 0,45, so erhiilt man ais Acquivalent 

an 16 Kcrzengas eine Gesamterzeugung von 53 657 153 cbm. 

Demgegeniiber betrug die Zunahnie im Gaskonsum im 

letzten Jahre allein 92,7 M ili. cbm,. so dafs die Gesamt- 

produktion an Elektrizitiit im ganzen Lande nur wenig 

mehr ais die Iliilfte der Zunahme des Gaskotisums in 

einem einzigen Jahre betriigt. Oder mit andern Wortcn 

miifsten jahrlicli zweimal soviel elektrische Anlagen neu 

entstehen, ehe die normale Zunahme im Gaskonsum auf- 

gehalten und von einer ernstlichen Konkurrenz gcsprochen 

werden konnte.

Unter Zugrundelegung der Preise, wie sie z. B. in 

Nottingham geltcn, kommt Redner bczliglich der Kosten zu 

dem Schlusse, dafs dic Konsumentcn jetzt fur das elektrische 

Licht 2,71 mai soviel zalilen miissen, ais friihcr fiir das 

Gas. Nimmt man namlich, wie oben, 4 Watt pro Kerze 

an, so ergiebt 1 Kilowatt 250 Kerzenstunden. 1000 cbf

19 Kerzengas geben im 5 cbf-Brenner 3S00 Kerzenstunden. 

Es kosten sonach: lilektrizitiit zu 5,4 d. pro Kilowatt =

0,0216 d. pro Kerzenstundc, Gas von 19 Kcrzen zu

2 5. 6 d. pro 1 cbm =  0,0079 d. pro Kerzenstundc; 

sonach ergiebt sich das VerhiUlnis der Kosten pro Kerzen

stundc fiir Nottingham zu

Elcktrizitiit 0,0216 2,71

Gas =  0,0079 =  T ~ '

In  Bezug auf die Kosten besitzt das Gas der Elcktrizitiit 

gcgeniiber folgende prinzipielle Vorziige:

1. Die Einrichtungskosten betragen beim Gas ca. 14 s. 

pro 1000 cbf Konsum (ca. 50 Pfg. fiir 1 cbm), wahrend 

sie bei Elcktrizitiit —  auf die gleichen Lichtmengcn be- 

zogen —  5 mai so hoch sind.

2. Eine Tonne Kohle, welche 10 s. kostet, liefert 

aufser dem Gas noch um tfa. 6 s. Nebenproduktc, so dafs 

aus der Tonne fiir 4 s. 37 240 Kerzenstunden gcwonnen 

werden, und sonach die Kerzenstundc an Rolunalcrial

0,0013 d. ( = 0 ,0 1 1  Pfg.) kostet.

Eine Tonne Kohle kostet, in Elcktrizitiit umgewandelt,



-  34S - Ńr. 18.

7 s. 9 d. (= 7 ,7 5 .V ć .)  und liefert keine NJhenprodiiktc. 

Es werden danut 41 300 Kerzenstuuden erzielt, und kostet 

sonach die Kerzenstunde 0,0022 d. ( =  0,0187 Pfg.) oder 

70 pCt. mehr ais das Gas.

Noch wesentlich glinstiger stellen sieli diese Vergleiche, 

wenn statt der olTenen Gasflammen Gasgliililiclit zu grunde 

gelegt wird.

Im weiteren Yerlauf seiner Pralldentenrede giebt Clicst*;r 

einen Ueberblick iiber die Preisbewegungen der Kohlen und 

derNebenprodukte in England. Die Kohlenpreisc sind seit dem 

Friilijalir 1894 stiindig gefallen uud stehen jetzt uńgefiihr um

1 s. 6 d. pro Tonne unter den Preisen von 1887/88. 

Das schwcfelsaurć Ammoniak ist iin Jahre 1896 um 

33Va pCt. im Werte gefallen, ein Riickgang, welchen 

Chester weniger einer Ueberproduktion an Suifat, ais den 

Spelculationen der Zwisclienliiindler zusebreiben zu miissen 

glaubt. Dagegen sind die Tlieerpreise wieder erfreulich 

gestiegen. Unter der Vorausselzung, dafs fiir den Transport 

des Theers zur Theerdestillation nicht mehr ais 2 s. 6 d. 
pro Tonne bezahlt werden mufsten, konnte fiir die Tonne 

Thcer bezahlt werden:

im Jalire 1890 . . 30 s. pro Tonne

» » 1891 . . 35 „ „ „

„ „  1892 . . 28 „ „  „

» » 1893 . . 20 „ „ „

„ » 1894 . . 21 „

„ „ 1895 . . 26 „ „  „

„ „ 1896 . . 30 „  „ „

wobei sich das in den Theerdestillationen inyestierte Kapitał 

nacli Abzug von Amortisation und den notigen Abschreibungen 

noch m it 10 pCt. verzinstc.

Alsdann giebt der Vorsitzeude in  seiner Rede einen 

Ueberblick iiber die Fortschritte in der Gasbereilung, welclie 

in erster Linie eine Verbilligung der Produktionskosteu be- 

zweckten. Schon durch dic Regenerativfeuerung wurdeu 

Ersparnisse gegeniiber der alten Rostfeuerung von 2 s. pro 

Tonne vergaster Kolile, oder von ca. 2V4 d. pro 1000 cbf 

( =  0,66 Pf. pro 1 cbm) erzielt. Die Regenerativfeuerung 

ist noch weiter vcrvollkommnet und auch fiir Oefen mit 

schragen Retorten angewandt worden, so dafs deren Vor- 

teile m it dem einer grofsen Arbeitsersparnis vereinigt 

wurden. Ueber schriige Retorten und iiber die mechanischc 

Retortenbedienung iiufsert sieli Chester wie folgt:

„Das System der schragen Retorlen eignet sich besonders 

fiir kleinere Werke, wo Zieli- und Lademaschinen ihre 

W irkung nicht voll entfalten konnen. Da aber die Kon- 

struktion wesentlich teuerer und die gauze Untcrhaltung 

der Oefen m it schragen Retorten weit schwieriger ist ais 

bei horizontalen Retorten, so sind sie gegeniiber den mit 

Lademaschinen bedienten horizontalen Retorten —  voraus- 

gesetzt, dafs die Maschinen voll ausgeniitzt werden konnen —  

weniger vorteilhaft. Die modeinen Maschinen sind so ver- 

bessert, dafs ihre Haltbarkeit die der Oefen mit schragen 

Retorten weit Uberdauert.

Aufser diesem grofsen Vorteil, welchen der Maschinen- 

betrieb fiir die Retortenbedienung bietet, werden die meisten 

neuen Gaswerke noch derart eingerichtet, dafs die Kohlen 

von ihrer Ankunft auf dem Werke an durch alle Stadien 

der Vergasung, dann ais Koks aus dem Retortenhause ent- 

fernt, gebrochen, sortiert und verladen werden, ohne dafs 

sie auf diesem ganzen Wege von einer Iland  beriihrt 

werden. Da, wo, man die maschinellen Einrichtungen in 

dieser AYeise voll ausntitzt, werden weitere 2 d. pro

1000 cbf Gasproduktion ( =  0,6 Pf. pro 1 cbm) gespart, 

so dafs m it Einschlufs der Regenerativfeuerung im Retorten

hause eine gesamte Ersparnis von 4 l/4 d. pro 1000 cbf 

(>= 1,26 Pf. pro 1 cbm) gegen friiher erzielt wird.

Die Einfiihrung des Wassergases in den Gasfabriken 

hat in gewissem Simie die alte Methode der Gasbereitung 

geiindert und ist auf grofsen Werken eine wertvolle Er- 

giinzung des Retortenbetriebs geworden. Die Wassergasanlagen 

erfordern fiir die glciche Produktion weit weniger Raum 

und Kosten. Insofern aber die Kosten des feitigen Gases 

in betracht kommen, sind die Ersparnisse zweifelhaft. 

Immerhin bieten die Wassergasanlagen grofsen Vorteil durch 

die Leichtigkeit, m it der sie in Belrieb gesetzt uiid in

- wenigen Stunden eine hohe Produktion liefern konnen, und 

bilden deshalb fiir grofsere Gasanslalten eine wertvolle 

Reserve/f

Yon sonstigen Fortschritten erwiihnt Redner die Bei- 

mischung von Luft oder Sauerstoff zum Gase und die hier- 

durch erzielte Ersparnis an Reinigungskosten, die direkte 

Gewinnung des Cyans, aus dem Gase, und schliefslich die 

Fortschritte im Gasbehiilterbau, welche durch die Scilfiihrung 

von Pease und durch die Spiralflihrung vou Gadd erzielt 

wurden. Besondere Ersparnisse lassen sich durch Tele- 

skopicrung yorhandener Behiilter nacli diesem System er

reichen, da dieselbe nur einen Bruchteil der ursprtinglichen 

Kosten erfordert. In  Nottingham wurde der lnhalt von 

vier Behiiltern naliezu verdoppelt, indem dieselben yon 

zweifach in vierlach teleskopierte Behiilter verwandclt 

wurden. Die oberste Glocke wurde iiberall ohne jede 

iiufsere Fiihrung gebaut. Urspriinglich betrugen die Kosten 

pro 1000 cbf Fassungsraum 35 L . einschliefslich Bassin. 

Dic Yergrofserung kostete nur 7 L . pro 1000 cbf ( =  5 

pro 1 cbm), also nur Vs der urspriingliclien Kosten.

A u f dem Gebietc der Verteiluug und Yerwendung des 

Gases sind ebenfalls grofse Fortschritte zu verzeichnen.

„D ie  Erlindung der Gasautomaten hat fiir das Gas ein 

neues Gebiet erschlossen und seine PopularitSt erlioht. Es 

ist staunenswert, m it welchem Eifer die Arbeiterklasse dieses- 

System aufgegrilfen hat und wie viel sic das Gas benUtzen, 

wenn die Einrichtung einmal gemacht ist. Ohne jede be- 

soudere Bemiihung seitens der Gasanstalt wurden in Nottingham 

im letzten Jahre mehr ais 1000 solcher Gasmesser aiifgestellt, 

und der Konsunizuwachs von dieser Bevolkerungsklasse 

allein beliiuft sich daselbst jetzt schon auf fast 30 M illionen 

Kubikfufs (840 000 cbm) pro Jahr.

In  bezug auf die Regelung und KonstaiUlialtung des 

Stadtdruckes hat Mr. W illiam  Cowan einen elektrischen 

Apparat angegeben, welcher bei jeder Aenderung des Druckes 

automatisch in Thatigkeit tritt. Derselbe ist m it einer 

Drahtleitung mit dem Stadtdruckregler verbunden und ver- 

mehrt oder vermindert dessen Belastung je  nach Bedarf. 

Dieser sehr niitzliche Apparat sichert die vollsUindigc 

Gleichheit des Stadtdruckes und verhiadert, dafs je  ein 

grofserer Druck lierrschen kann, ais fiir den Konsuin notig ."

Technik.
Dic mannigfachen irrthilmlichen Nachrichlen Uber das 

Grubenungliick auf lledwigswunsch-Grubc am 1. April 

haben den zustiindigen Herrn Bergrevierbeamten, Kiinigl. 

Bergmeister Jokiscli zu Zabrze, zu folgender Mitteilung an 

Schlesischc Zeitnng ycranlafst:
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„Ueber den am 1. April auf dem Steinkohlenbergwerke 

Hedwigswunsch stattgchabten bedauerlichen Unglliksfall, die 

ihn begleitenden Umstiinde und seine Ursachen, sind in 

einer Reihe von Zeitungen Naehrichten verbreitct worden, 

welche geeignet sind, die olTentliche Meinung irre zu fiiliren. 

Ais zustiindiger Bergrevierbeamter fiilile ich mich daher 

veranlafst, einige zu meiner Kenntnis gelangte falsche An- 

gaben auf Grund meiner amtlichen Ermittelungen richtig 

zu stellen. Unwalir ist 1) dafs der Steiger Knoblocli fiir 

das Feld zustiindig war, in welchem sich der Unfall er- 

eignete, dafs ihin Borsig befohlen hat. mit ihm einzufahren, 

daTs er sieli weigerte, dies zu thun und infolgedessen seine 

Kiindigung crhielt; 2) dafs Berginspektor Scheller Borsig 

vor der Grubenfahrt wegen der damit verbundenen 

Lebensgefahr gewarnt hat. Unwahrscheinlich, dafs Ober- 

steiger Baumgiutner Gegenvorstcllungen gemaclit hat, weil 

einwandsfreie Zeugen bekundeten, dafs zwischen Borsig und 

ihm die Grubenfahrt telephonisch in kurzer und hiindiger 

Form verabredet worden ist. Dic Behauptung, dafs Borsig 

und seine Begleiter die Grofse der ihnen drohenden Gefahr 

kamiten oder gekannt haben miissen, entbehrt jeder slich- 

haltigen Begriindung, weil dicsclben sieli der Brandstelle 

in einem frischen uod lebhaften Wetterstrome niilierten und 

deshalb nach fachmiinnischem Ermessen voraussetzen leonnten, 

dafs ihnen der Riickweg unter allen Umstiinden gewahrt 

bleiben werde. Derselbe blieb z. B. denjenigen Arbeitern 

oflen, welche sieli bei der Explosion am 1. April um 

12Vj Uhr mittags in niichster Niihe des Explosionherdes 

befanden und ohne wesentliche Verletzungen erlitten zu 

haben, in  Sicherheit gelangtcn. Die Behauptung endlich, 

dafs die verh;ingnisvolle Explosion durch unvorsichtiges 

Yorgehen mit olTenen Grubenlichtern verursacht worden ist, 

hat sehr wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich, weil ein Ge- 

menge von Kohlenoxydgas und Luft, welches hier in 

Betracht kommt, sclion bei einem sehr geringen Gchalte an 

eistercm betilubend und todlich wirkt, wahrend cs erst bei 

einem weit hoheren Gemengc explosibel wird. Wahrscheinlich 

liegt demnacli Entzlinduńg des abgediimmten, explosiblen 

Gemenges am Feuer des Brandherdes vor.ff

S c h a c h ta b to u fe n  im  lo so n  G e b irg e . Fiir das 

Sehachtbohren im Schwimmsand hat die Firma Haniel u. Lueg 

in Diisseldorf, wie wir Dinglers polytechnischem Journal 

entnelimen, folgenden Vorschlag des Direktors Paliberg von 

Zeche Rheinpreufsen zum Patent angemeldet:

Es soilen in die Inncnwand des zu verbohrenden Senk- 

schachles, je nach dem Durchmesser, 16 bis 24 Rohrcn in 

3 bis 4 Gruppen eingegossen werden, die zum Aufsaugen 

des Bohrschmandes bestimmt sind. Die Loekerung der Ge- 

birgsmassen findet durch Instrumente statt, die den Sack- 

bolirern gleichen, nur dafs sie keine Siicke tragen. Aufser- 

dem sind die Messer so gestellt, dafs die Schachtmitte am 

hochsten bleibt und dic Vertiefung konisch nacli den 

Schachtrandern zu sinkt. Die Rohrengruppen sind zudem 

mit ihren unteren Miindungen verscliieden hoch auf die 

untersten Tiibbings yęrteilt, so dafs meist nur eine oder 

die andere Grappe zum Aufsaugen des Schlammes dient, 

je  naclidem der Senkschacht m ij seinem Senksehuli mehr 

oder weniger der Gebirgslosung vorauseilt. Kriiftige Saug- 

pumpen sind erfalirungsmafsig imstande, nicht nur Kies 

und Gerijll, sondern auch Steinc, die die Rohręn iiberhaupt 

passieren konnen, aufzusaugen. Bleibt ein Stein im Rohr 

stceken, so mufs er durch GegcnspUlung beseitigt oder 

durch Stofsbohrer zertrUmmert werden; es hat auch nichts

zu sagen, wenn einmal hier und da eins der vielen Rohre 

eine Zeitlang verstopft bleibt. Grofsere Steine, die auf der 

Schachtsohle zuriickbleibcn, sind nach Bedarf, wohl auch 

unter Unterbrechung der Bohrarbeit, mit den bekannten 

M itteln zu entfernen. Da cin kiinstliches Niederpressen des 

Senkschachtcs dic Regel sein w ird, sind hydraulischc Pressen 

angeordnet, die m it dem Wasser der Bohrtriibc arbeiten 

konnen, naclidem diese den Schlamtn in einem grofsen Ab- 

satzgefiifs niedergeschlagen hat.

Es liegt auf der Hand, dafs die Pattbcrgsche Methodc, 

falls sie richtig funktioniert, schncller fortschreiten mufs, 

ais das alte Verfahren m it Sackbolirern. Dies hat nicht 

allein Zeit- und Geldersparnis zur Folgę, sondern bewirkt 

auch, dafs meist ein und derselbe Senkschacht, da er iu 

einem Zuge niedergeb>acht w ird, tiefer niederzubringen ist, 

ais wenn an ihm mit Untorbrechungen geprefst wird. Man 

kann mitliin mit grofseren Durchmessern auch in grofsere 

Tiefen gelangen und spart an dem so liistigen Einsetzen 

imnicr engerer Senkcylinder.

D ie Ausfiihrung des Verfahrens fiir mehrere Bohrungeii 

ist geplant, sodafs wir hoffen konnen, alsbald iiber die 

Erfahrungcn damit zu berichten.

K e rn h e b e r  f u r  D ia m a n tb o h r o r . Der gleichen 

Quelle entnelimen wir eine Notiz Uber einen Kernheber fiir 

Diamantbohrer nach dem Vorschlage des russischen Ingcnieurs 

Gramolf, der dic Kernhebung ohne Aufholen des Gestiinges 

bewirken w ill. Sein Apparat beruht in der Hauptsache 

auf einer federnden Hiilse, die im Bohrgestiinge hcrabgelassen 

werden und auf den Kern sich aufstiitzen soli. Gewifs ist 

der Zeitverlust fiir das Kernaufholen sehr wesentlich hiiher, 

der Gramóffsche Vorschlag aber verlangt, wie auch die 

Quelle hervorhebt, Dimensioncn fiir das Bohrloch, welche 

dem Kernheber im Innem  des Bohrzahns freien Durchgang 

sicliern. Somit diirfte im Endresultate an Zeit keinesfalls 

gespart werden.

D ie  e le k tr is c h e n  B o h r m a s c h in e n , die man zum 

Tunnclbctrieb auf den Kolilengruben der Bouches-du-RhOne 

bei Marseille anwendet, gestatlen nach „Echo“  ein tiig- 

liches Auffahren von 4,5 bis 5,0 m. Sie gehiiren dem 

rotierenden Typus La Cantin an, welcher in den Gruben 

schon lange benutzt wird, aber neuerlich von seinem 

Konstrukteur B o m  et wesentlich verbessert wurde. Eine 

der Hauptverbesserungen besteht darin, dafs mittelst hohler 

Bohrer das Wasser im Tiefsten des Bohrloehes austritt. 

Hierdurch wird alles Bohrmehl leicht ausgespiilt und jedes 

Fcstklemmen des Bohrers vermiedcn. Weiter erreicht man 

dadurch den grofsen Yorteil, dafs der Bohrer bestiindig 

abgekiihlt wird und ein Enthiirten desselben nicht erfolgen 

kann; auch konnen die Bohrer die doppelte Umdrehungs- 

ziihl ausftihren und so die Arbeit entsprechend beschleunigen. 

Man bohrt mit diesem Apparat ohne jede Unterbrechung 

in 8— 9 Minuten 1,10 m tiefe Locher in festem, kom

paktem Kalkstcin; daneben erhalten die Locher 50 bis 

55 mm Weite, sodafs deren Anzahl verringert werden kann, 

was den anderen Ilauptvoreitl der ganzen Sache ausmacht.

F ra n k re ic h s  W a s s e rk ra f t . Nach Gdnie civil besitzt 

Frankreich in seinen 86 Departements m it zusammen 

530 000 qkm Flachę nicht weniger wie 285 574 km kleine, 

nicht schilf- oder flofsbare Wasserliiufe, also ungefahr 1 km 

Wasserlauf auf 2 qkm Flachę. Die reichsten Departements in 

dieser Beziehung sind: Corsica m it 9147 km, Cotes du Nord 

mit 6298, Ilćrault mit 6167, Puy-de-Dóine mit 6058 und 

Aude mit 5531 km Wasserlauf; das armste Departement
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dagegen ist das kleine der Seine m it nur 100 km Lauf- 

liinge. Von 118 655 industricllen Anlagen benutzen 

69 620 odcr 59 pCt. Wasserkraft und nur 49 035 Dampf- 

kraft. In den Hoclialpen venve»den von den 660 Anlagen 

646 oder 98 pCt. Wasserkraft, willi rond von den 4677 

Anlagen des Seinedepartements nur 23 oder 0,5 pCt. Wasser 

ais Betriebskraft benutzen.

D ie  eng lischen  K o h le ng ru ben  in  O stind ion . Nacli 

dem Bericht des Bergwerksinspektors G r u n d y  in Colliery 

Guardian wurden 1895 in Britischindien im ganzen 367 

Gruben, darunter 174 Kolilengruben, betrieben. Die iibrigen 

Betriebe lieferten Salz, feuerfesten Tlion, Schiefer, Graphit, 

Mangan, Gold, Rubin, Saphyn, Falk, Futtererde, Borax, 

Glimmer, Kalkstęin etc. Dic Kohlenwerke beschaftigten 

nach den allerdings sehr unvollstiindigen Angaben 25 768 

Arbeiter, 19 404 mśinnliche und 6364 weibliche, 9032 

iiber und 16 736 unter Tage. 1890 waren nur 82 Gruben 

(73 in Bcngalen) im Betriebe, welche iiber 2 Millionen 

Tonnsn lieferten (1 626 000 allein Bcngalen). Von der 

Produktion in 1894 kommen 1 770 888 t auf letzteren 

Bezirk. Die Forderkosten sollen 1 bis 8 Rupien betragen, 

und ein Reingewinn von 2 Rupien pro Tomie gilt nicht 

ais aufsergewohnlicli. —  Die 4 Hauptgruben sind die von 

Warora, Mohpani, Umaria und Singareni.

Die W a r o r a g r u b e  liegt in den Centralprovinzen, ge- 

liort der Regicrung und ist eine der am besten ventilierten. 

Sie besitzt einen Waddle-Ventilator, der 40— 45 Touren 

in der Minutę macht und 3 0 ' im Durchmesscr hat; von

2 Dampfmaschinen geht jede abwechselnd einen Monat und 

der Ventilator kommt nur Sonntag fruh auf 1 1/2 Stunden 

zum Stillstand, um untersucht und gereinigt zu werden. 

Von den 3 Kesseln sind 2 im Betrieb. Aufserdem sind

12 Wetterthiiren 6 ' x 4 1/2/) und 53 mit Durchbrechungen, 

ferner 8 Leitungen aus Zicgeln und Holz vorhanden. Die 

Wetterthiiren werden von Jungen bestiindig bedient.

Die Grube beschiiftigt 1583 Arbeiter, 889 unter und 

694 iiber Tage. Weiber diirfen unter Tage niclit arbeiten, 

und die Kinder mussen hier mindestens 12, iiber Tage 

aber 10 Jahre alt sein. Eine nabe ausgezeichnete Brikett- 

und Ziegclfabrik giebt aufserdem 250 Personen Beschiifti- 

gung. In der Grube w ird 8stiindig, iiber Tage lOstiindig 

gcarbeitet.

D ic Fordereinriclitung mittels Seil oline Ende, das bis 

in die Baue geht, ist ausgezeichnet. Die Hundc werden 

rasch und sicher an jedem besiebigen Punkt der schiefen 

Ebene m it Hiilfę von Zwingen angchiingt; jeder wird ge- 

trennt, direkt mit dem Seil verbunden, und dic vollen 

Uunde losen sich iiber Tage von selbst los. Diese Forderung 

erfolgt rubig und exakt, und kann auf alle Entfernungen 

angewandt werden.

Dic Beleuchlung erfolgt durch einfache Sturmlampen mit 

Kerosin, welches wenig Riickstahd hinterliifst, auch keinen 

Raueh bildet, wie die olTenen Lampcn, die man gewohn- 

lich in Indien benutzt. —  Jedes zum Kauf angebotene 

Pulver wird zuvor probiert; Drachmę mufs eine 2 6 ‘/2 Pfd. 

schwere Kugel 20— 25 Zoll lioch heben; dies ist das 

Aequivalent einer Arbeit von 44— 45 Fufspfunden.

Alle gewonnene Kohle wird sofort im Hunde gewogen, 

wenn er das Fordcrgesteilc verlafst, und dann direkt in 

dic Siebapparate gestiirzł, aus denen sie sogleich in die 

Eisenbalinwagen gelangt.

Die M o h p a n  i g r u b e n  gehoren der Nerbudda Coal and 

Iron Co. und der Abbau erfolgt dort fast nach derselben Methode 

wie in Nordengland. Eine Untersuchung allcr Baue und 

Forderstrecken und anderer Teile, die auf dic Arbeiter- 

sieherheit Bezug liaben, lindet verschiedene Małe wahrend 

der Arbeit und unmittelbar vor dem Sehiehtbeginn nach 

einer Arbeitsunterbrechung statt; aber gewohnlich wird in 

8stiindigen Schicliten ohne Unterbrechung gearbeitet. Auch 

niclit regelmafsig bearbeitete Teile werden wochentlich durch 

Aufseher revidiert.

Die 4 Fliitze sind 3 bis 25 ' miichtig, und der Abbau 

erfolgt im grofsen ganzen wie iiberall in Indien, niimlich 

durch Pfciierbau, und die leeren Riiume werden fast ganz 

m it iiber Tage gewonnenen Bergen versetzt.

Die Hauptbaue werden durch einen 6 ' breiten und T  

hohen Capellventilator mit Doppeleintritt und Ricmcn- 

transmission ventiliert; die Maschino macht 20— 25 Touren 

und der Yentilator 100. In einem anderen Distrikt be

sitzen dic Arbeiten in der kiililcn Jahreszeit naturliche 

Yentilation und in der heifsen solehe durch einen 6 x 5 '  

grofsen Wetterofen. Besonderc Zimmerlinge besorgen dic 

gesamte Ziinmerung. Das llolz wird wochentlich aus den 

nalien Dschungcln von Eingeborenen zur Grube getragen, 

und zu einem festen Preis angekauft. llauer verdicncn 

ungefiihr 6 Anas Tagelohn, die Ortsiiltesten 7, Jungen zur 

Bedienung der Wetterthiiren 2 bis 2 */2, Triiger 2 Anas 

bis 1,4 Rupie tiiglich, Weiber beim Scheiden etc. l ‘/s 

bis 2 Anas im Schichtlohn und 2 bis 3 im Gedinge.

Die K o h l e n g r u b c  von  U m a r i a  gehoit der anglo- 

indischen Rcgierung. Das Flotz Nr. 2 hat 6 bis 7 ' 

Miiclitigkeit, und Nr. 3 ist durchschnittlich 7 1/2/ stark. 

Der Abbau geschieht wie zu Molipani und die Wctter- 

losung besorgt ein Schiele-Ventilator, der 9 ‘/2 ‘ Durchmesscr 

und 2 0 "  auf 4 ' Breite bat und in der Minutę 90 Um- 

drehungeń maclit; dabei kann er 75 000 Kubikfufs Luft 

liefern. D ie Betriebsmaschine m it Schwungrad hat einfache 

Kondensation. Die Fahrung erfolgt hier durchweg auf der 

schiefen Ebene.

Die S i n g a r e n i g r u b e  ist Eigentum der Hyderabad Co. 

und liegt bei Yo llandu, 157 Miles von Sevunderabad auf 

auf dem Gebiete des Nizam von Hyderabad; Yellandu ist 

Endpunkt einer 16 Miles langen Zweiglinie der Staatsbahn 

des Nizam.

D ie Flotzmiichtigkeit wcchselt zwischen 3 und 7 ', ge

wohnlich betragt sic 5 ’/2 bis 6 '.  Der Abbau erfolgt, 

indem man die Kohlen auf ca. 3 ‘ Tiefe scliriimt, dann eino 

Seite ebenso tief frei macht und schlicfslich durcli mindestens

3 SchUsse hereinnimmt; jedes Bohrloch wird m it 4 Unzen 

engliscliem Pulver besetzt. So mufs alle Kohle gewonnen 

werden. Dic Wetterlosung erfolgt durch einen kleinen 

Ventilator, eineu Ofen und die unterirdisclien 

Maschinen; ein grofser Schieleventilator ist in der 

Aufstellung begrilTen. Monatlich werden 20 bis 30 000 

Sprengscliiisse weggetlian und das unter den in England 

iibliclien Vorschriften. Das Fliitzliangcnde ist im allgcmeinen 

gutartig und bedarf fast keiner Unterstiitzung. Das beste 

Grubcnholz ist das sogenannte Tirmaniliolz und wird am 

meisten verwendet. Die tUgliche Hauerleistung betragt un

gefiihr 11 — 12’/2 Ctr. Kohlen und die Produktion auf den 

Kopf der Belegschaft ca. 4V i Ctr.
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Mineralogio und Geologie.
Uebor dio U m w a n d lu n g  des D iam an ts  in  G raph it. 

Diamant, in der (,-rookes’schen Rohre behandelt, verliert 

bekanntlich seinen Glanz und bedeckt sich mit einer 

schwlirzlichcn Ilaut. Einen so gescliwiirzten Diamant crliitzte 

Mois san  in einem oxydierenden Gemisch von Kalium- 

clilorat und rauchcndcr Salpetersaure auf 60°. Die schwarzc 

Ilaut wird sehr langsam angegriffen; nach melirfnchen Be- 

handlungcn lSsen sich endlich klcinc Fragmenle ab, die 

M. mikroskopisch untersuchte; letztere sind gelb. trans

parent und zeigen keine krystallinischc Form. Das PrRparat 

wurde dann vorsichtig crhitzt und bedeutend vor Dunkel- 

rotglut bemprkte mań ein Verbrennen, wobei die Masse 

au Volum zunahm. Die obere Lamelle wurde abgenommen 

und ein Tropfen Salpetersaure auf das Priiparat geschiittet; 

ein schwaches Erhitzen geniigte, um den gebildeten schwarzen 

Absatz zu zerstoren. Es hatte sich soinit graphilisches 

Oxyd gebildet, das bei der Erhitzung pyrographische Siiure 

giebt, die die Salpetersaure leicht vernichtet. Diese Rcaktion 

zeigt deutllch, dafs der den Diamant bedeckende KohlenstofF 

Graphit war. Nacli dem vierten AngrifT war der Diamant 

nicht mehr transparent; er ist von einer kastanienbraunen Haiit 

bedeckt, welche Farbo obiger Kolilenstoff ebenfalls besafs. Die 
Behandlung mit dem oxydierenden Gemisch mufs man fort- 

setzen, um eine vollkommene Durchsichtigkeit zu erhaltcn. 

Diese Diamantumanderung in der Crookes-Rohrc beweist, 

dafs die erreichte Temperatur sehr lioch sein mufs. Crookes 

hat schon frUher gezeigt, dafs in seinen Rijhren Platin- 

Iridium schmelzbar ist; aber bei den elektrischen AngrilTen 
ist die Uitze viel hoher, weil die Umiinderung des Diamants 

in Graphit nie in der blauen Oxydflamme des Liitrohres

crfolgt; sic verlangt die Temperatur des elektrischen Bogcns 

von mindestens 2000°. Die Stabilitat dieses Graphits ist 

so grofs, dafs sie ungefiihr 3600° betriigt.

(Comp. rend. de 1’Acad. des Sciences.)

Uober don Ursprung und  dio B ildung dor Kohlon
sind in den lclztcu Jahren Untersuchungen und wertvol!e 

Aufschliisse gemacht worden, die cs ennoglichen, die 

Phitnomcnreihe festzustcllen, durch welche die organischen 

Rcste, die die BrennstolTe bilden, mineralisićrt wurden. 

B e r t r a nd  und R e n a u l t  haben nun nach dem Messager 

de Paris neuerlich den gemeinsamen Ursprung der Kerosene- 

shalc der australischen Geologen und des Boghead von 

Autun nacligcwiesen, die beide Algenkohlen sein sollen. 

Der einzige Unterschied zwischen diesen BrennstolTęn riilirt 

von der Art der schwiminenden Algen her, die sie bildeten. 

Die australischc Algę ist die Reinschia, dic sich an unseren 

gegcnwiirtigen Gewiissern entwickelt und dereń erst an der 

Oberflache schwimmenden Elemente auf den Grund hinab- 

sinken, ais tote Staubreste in einer gclatiniisen Masse zu- 

sammengefafst. Zut Zeit der Bildung der vier grofsen 

australischen Flotze erfolgte ein Masscnnicderschlag in 

Ycgetabilisehe Beckcn. Der Spezialcharakter dieser Kohle 

ist nach Bertrand der, dafs aufser dem Pflanzenstaub die 

Einlagerung von Ufervegetabilien unbedeutend ist. Iii dieser 

Pflanzenanhśiufung erhiilt sich die Algenform ganz merk- 

wiirdig, was der Ansicht zu widersprechen scheint, dafs 

die Umiinderungcn durch Bakterieneinwirkung erfolgt -waren. 

Die Biiumstofie drangen durch Inliltration in die Grund- 

gallerte ein und ver1iehen der Kohle ihr gliinzendes Aus- 

sehen. (Turlcy.)

Yolkswirtscliaft und Statistik.

Im I. Yierteljahro 1896 Im I. Yierteljahre 1897 Jaher im I. Yicrteijahr 1897

a
s N a m e n O O mehr w eniger
3
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£
3
CJ
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rung

t
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t

Ar

bei

ter

, o
CJ

S a
N ,o 
< u

Forde

ru ng

t

Ab

satz

t

Ar

bei

ter

1 Osnabruck incl. Staats- 
werk Ibbenbiiren . 6 60116 58258 1 532 6 66 589 64 913 1 557 6 473 6 655 25

.

2 Recklinghausen . . S 932 936 932 635 13 755 9 1 065101 1 063 881 15157 i 132165 131 240 1426 — — — —
3 Ost-Dortmund . . . 9 676 457 673 449 10 067 9 733 368 731 695 11 284 — 56 911 58 246 1217 — — — —
4 West-Dortmund . , 10 687 575 687 145 10 581 10 722 555 723 765 11 237 — 34 980 36 620 656 — — — __

5 Sud-Dortmund . . . 15 622 970 620 309 10 382 15 700 006 698763 10 907 — 77 036 78 454 525 — — — —

6 'W lt te n ..................... 16 568 404 567 248 9157 16 604 409 603 569 9219 — 36005 36 321 62 — — — —

7 Ilattingen . . . . 18 535 137 531439 8728 19 517 499 513 600 8 551 i — — — — 17 638 17 839 177
8 Sild-Bochum . . . 11 572 617 569 438 9 425 11 550 611 549 973 9 242 22 00G 19 465 183
9 Nord-Bochuin . . . 6 590 818 588 172 9 031 0 641 358 636 799 9 677 — 50 540 48 627 646 — — —  . —

10 l l e r n e ..................... 7 843 000 837 046 11 665 7 920 368 916 301 12 314 — 77 368 79 255 649 — — — —

11 Gelsenkirchen . . . 6 871 693 869 818 12 270 6 931116 931 831 12 869 — 59 423 62 013 599 — — — —

12 Wattenscheld . . . 6 722741 721 318 10 004 6 742 738 739 819 10 940 — 19 997 18 501 936 — — —

13 Ost-Essen . . . . 5 822822 820 922 9 635 5 841893 840 247 10317 — 19 071 19 325 682 — — — —

14 Wi‘st~Essen . . . . 8 989 892 986 567 12 974 8 1 080 169 1 079 068 13 676 — 90277 92 501 702 — — — —

15 SOd-Essen . . . . 10 528 662 522 325 6 762 11 524 311 519 778 7 231 i — — 469 — 4 351 2 547 —
16 9 122 265 ' 123 876 1718 11 145 234 142 797 1951 2 22 969 18921 233 — — — —

17 Oberhausen . . . . 12 877 142 870816 12 170 12 962 890 958 276 13 791 — 85 748 87 400 1621 — — —

Sa. im ganzen Ober- 
bergamtsbezlrke 162 11025 247 10 980 781 159 826 167 11750 215 11 715 075 169 914 5 768 963 774 145 10448 43 995 39 851 360

In Wirklichkeit mehr 
weniger

5 724 968 734 294 10088

■

— — —
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B r e n n m a te r ia l io n - V o rb r a u c h  d a r  S ta d t  B e r l in  f i ir  d e n  M o n a t  M a r z  1897.

Steinkohlen, Koks und Briketts Braunkohlen und Briketts

Eng- West- Sacli— Ober- Nieder-
zusammen

Boh- Preufs. u. Sachsische

lische falische slsche schlesische schlesisclie mische Briketts Kohlen

in Tonnen

I. E m p fa n g ,

a. Eisenbahnen . . .

b. Wasserstrafsen . .
512 

7 397
7 738 
1175

590 52 978 
36 577

20 430 82 248 
45 149

4 962 

3 295
67 373 1060

800
73 395 
4 095

Summę des Empfanges 7 909 8 913 590 89 555 20 430 127 397 8257 67 373 1860 77490

11. Y e r s a n d .

a. Eisenbahnen . . .
b. AVasserstrafsen . .

73
255

10 — 1927

160
509 2 519 

415
— 305

310 _
305
310

Mumme des Versandes 328 10 — 2 087 509 2 934 — 615 — 615

Bleiben im Miirz 1897 
in  B e r l in ....................... 7 581 8 903 590 87 468 19 921 124 4G3 8 257 66 758 1860 76 875

Im  Marz 1896 blieben 
in B e r l in ....................... 11 336 12 095 881 76 557 19 394 120 263 9113 69 383 2104 80 600

Mithin ( +  Zunahme, 

—  Abnahińe) . . . —  3 755 - 3  192 -  291 +  10 911 +  527 +  4 200 — 856 - 2 G 2 5 - 2 4 4 - 3  725

I I I .  E m p fa n g  der nicht im  Weichbilde von Berlin liegenden Stationen, abzSglich des Yersandes:

30 7238
a) auf der Eisenbahn. 

90 | 14 661 | G 913 | 28 932 | 1551 | 9 100 | 1 035 | 1168G

2 860 | 812
b) auf dem Wasserwege.

-  | 13 504 | 10 | 17186 1255 10 435 | 1700

F ii.r d a s  Y ie r te l ja h r J a n u a r /M a r z  18£17.

I. E m p fa n g .

59 5GYa. Eisenbahnen . . .

b. Wasserstrafsen . .

2195 
7 952

27 74G 
1 175

2764 208 sm
36 577

300 626 
45 704

23 347 
3 295

214 092 3 990 
800

241 429 
4 095

Summę des Empfanges 10 147 28 921 2 764 244 931 59 567 346 330 2GG42 214 092 4 790 245 524

II . Y e r s a n d .

a. Eisenbahnen . . .

b. Wasserstrafsen . .
GIG
505

207
_

8 352 
160

1 086 10 261 
665

10 797
310

— 807
310

Summa des Yersandes 1 121 207 — 8 512 1 086 10 926 10 1 107 — 1117

Bleiben im Viertelj. Jan. 

bis Miirz 1897 in  Berlin 9 026 28 714 2764 236 419 58 481 335 404 2G 632 212 985 4 790 244 407

Im  gleiclien Vierteljahre 

189G blieben in Berlin 13 386 31584 2401 209 060 56 990 313 421 29 780 220 642 5 553 255 975

Mithin (+  Zunahme, 

—  Abnalime') . . . — 4 360 — 2 870 +  363 +  27 359 +  1491 +  21 983 -  3148 - 7  657 - 7 6 3 - 1 1  568

I I I .  E m p f a n g  der niclit im

I 120 I 19 445

Weiclibilde von Berlin liegenden Stationen, abziiglich des Yersandes: 

a) auf der Eisenbahn.

411 | 53490 | 20 408 .

b) auf dem Wasserwege.

10 I

93 874| 5115| 26 4G9 | 3 007 | 34 051

3 045 | 812 | -  | 13 504

P r o d u k t io n  u n d  A b s a tz  a n  S te in-  u n d  B r a u n 

k o h le n  im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  B o n n  w i ih r e n d  des 

1. Q u a r ta ls  1897.

Produkten- Absatz- Beleg-

ltegierungsbezirk Werke Menge schaft

t t Kopfe

a) S te in k o h le n .

11 428296 373 872 7 477
1 85 882 85 088 1 619

T r i e r ........................................ 13 2 010 204 2 008 921 35 587

Summę a) Steinkohlen 25 2 524 382 2 467 881 44 683

Dagegen im 1. Quart. 189G 25 2 436 904 2 362 218 41 623

Mithin im 1. Quart. 1897
— 87 478 105 663 3 060

b) B r a u n k o h le n .

2 13 829 3 475 162
K o l n .................................. ..... 22 521 055 415 596 1752
W ie s b a d e n ............................. 14 9 666 4 088 375

Summę b) Braunkohlen 38 544 550 423 159 2 289

Dagegen im  1. Quart. 189G 39 507 470 445 600 2 609

Mithin im  1. Quart. 1897
1

37 080
22441 320

17 371 | 1 255 | 10 | G95 | 1 9G0

E in-  u n d  A u s fu h r  d e r  w ic h t ig s te n  B e rgw erks-  

u n d  H u t te n e rz e u g n is s e . Die Einfulir der wichtigsten 

Bergwerks- und Huttenerzeugnisse in diis deutsclie Zollgebiet 

(soweit sic 100 000 t iiberstieg) betrug im  Jahre 1890 an . 

Steinkohlen 5 476 752 t (gegen 5 117 356 t im Jahre 1895), 
Koks 393 881 (461 778), Braunkohlen 7 637 503
f7 181 050), Eisenerzen 2 586 705 (2 017 135), Schwefel- 

kies 343 852 (293 446), Roheisen 322 501 (188 216) t.

Die Ausfuhr betrug an Steinkohlen 11 598 757 
(10 360 837), Koks 2 216 395 (2 293 327), Prefs- und 

Torfkohlcn 224 366 (200 373), Eisenerzen 2 642 384 
(2 480 135), Abraumsalzen 285 022 (221 183), Siede-, 

Stein- etc. Salz 214 060 (196 343), Roheisen 140 449 
(135 289), Eck- und W inkeleisen 178 886 (172 862), 
Eisenbahnschienen 129 413 (116 627), schmiedbarem Eisen 

in St&ben etc., Radkranz- und Pflugschareisen 259 461 
(278 277), rohem Eisendraht 112 846 (115 632), groben 

Eisenwarcn, Werkzeugcn etc. (116 316) t.

M u n z p r a g u n g  A u f den deutschen Miinzstiitten sind 

im  Monat M i i r z  d. J .  gepriigt worden: 10 295 100 d l.
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in Doppelkronen, 1 140 040 JL  in Kronen, 26 422,50 JL  
in Zehnpfennigstucken, 28121,95 s /l. in Fiinf- und 

5008,49 s/t. in  Einpfennigstiicken. Die Gesamtauspragung 

an Reięhsmiinzan, nach Abzug der wieder eingezogenen 

Stiicke, bezillerte sich Ende Miirz d. J . auf 3 133 428800 s/t. 

in Goldmiinzen, 494 228 267.70 JL  in  Silbermttnzcnz, 

55 442 846,45 JL  in  Niokel- und 13 465 659,82 JL. in 

Kupfermunzen.

P r o d u k t io n  d e r  d e u ts c h e n  H o c h o fe n w e rk e  im  

M iir z  1897. (Nacli M iti. d. Vereins deutscher Eisen- und 

Stahl-Industriellcr.)

% B e z i r k .

W
e
rk

e
(F

ir
m

e
n
). Produktion 

im Marz

1897.

t

Puddei-

Roheisen

und

Spiegeleisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Iiessen-
N assau ..........................................

S ch les ien ..........................................
Konigreich S a c h s e n .....................
lIannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

16

26
10

2

1
9

28 074

46 946 
32896

560 
2 600

29 837

Puddelroheisen Summa 
im Februar 1897 

im Marz 1896

64
63
64

140 913 
129 682 
152 675

Bessemer-

Roheisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
N assau ..........................................

S ch lesien..........................................
IlannoTer und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen

4

3
2
1
1

33 067

4 922 
13 573 
4 910 

1 110

Bessemer Roheisen Summa 
im Februar 1897 

im Marz 1896

11
10
8

57 582 
39 951 
46 013

Tliomas-

Rolieisen.

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

Scliles ien ..........................................
IlannoTer und Braunschweig . . 
Bayern, AVurttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

12

3
2

1
1.

14

118 180

304 
7 227 

17 757 
4 190 

140 466

Thomas-Roheisen Summa 
im Februar 1897 

im Miirz 1896

33 
35
34

288 124 
267 756 
271 385

Giefserei- 

Roheisen 

u. Gufswaren 

1. Selim elzung

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen- 
N assau ..........................................

Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

11

3
5
2
2
7

41892

13 334

3 415
4 450 

2 287
23 236

Gielśerei-Rolieisen Summa 
im Februar 1897 

im Marz 1896

30
30
28

88 614 
82 570 
64 677

Z u s a m ra e n s 1011 u n g.
Puddelroheisen und Spiegeleisen...........................
Bessemer-Roheisen ...............................................
Thomas-Roheisen..........................
Giefeerei-Roheisen .....................................................

140 913 
57 582 

288 124 
88 614

Produktion im Februar 1897 ...............................

Produktion vom 1. Januar bis 31. Marz 1897 
Produktion vom 1. Januar bis 31. Marz 1896

•

575 233 
■ 519 959 
534 750 

' 1 659 556 
1 513 481

G - e sam te ise np ro d uk tio n  im  D e u ts c h e n  R e ic h e . 

(Nach Mitt. d. Yereins Deutsciier Eisen- u. Stahlindustrieller.)

1897

P
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-
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Z
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s
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m
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Januar . . . t 136 495 47 481 295 0471 85 341 564 364
Februar . . . 129 682 39 951 2G7 756 82 570 519 959

140 913 57 582 288 1241 88 614 575 233

Jan. bis Marz 1897 407 090 145 014 850 927 256 525 1659 556
421 764 112 634 777 630 201453 1513 481

„ „ „ 1895 n 423 440 96 695 664112 221 176 1405423

Terkehrswfeson.

K o h le n - u n d  K o k sv e rs a n d . D ie Zechen und Kokereien 

des Ruhrreviers haben vom 1. bis 16. April 1897 in

13 Arbeitstagen 168 852 und auf den Arbeitstag durch

schnittlich 12 989 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 

und Koks beladen und auf der Eisenbahn zur Versendung 

gebracht, gegen 127 652 undauf den Arbeitstag 11 605 D.-W. 

in derselben Zeit des Vorjahres bei 11 Arbeitstagen. Es 

wurden m illiin in der ersten Halfte des Monals April

1897 auf den Arbeitstag 1384 und im ganzen 41 200 Doppel

wagen oder 32,3 pCt. mehr gefordert und versandt ais vom

1. bis 16. A pril 1896. Im  Saarbezirk stellt sich der Ver- 

sand an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn vom 1. bis

25 907 

56 469

16. April 1897 auf . 

in Oberschlesien „ . . . 
und in den drei Bezirken

zusammen a u f ................  251 22S

und war demnach:

im  S a a r b e z ir k ................

in  Oberschlesien . . . .  

und in den drei Bezirken 

z u sam m e n ....................

20 605 D.-W. 

50 880 „

199 157

5 282 D.-W . oder 25,7 

5 589 „  ,, 10,0

pCt.

52 061 26,2

hoher ais in derselben Halfte des Monats A pril 1896.

'W a g e n g e s te llu n g  im  R u h rk o h le n r e v ie r  fiir die 

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

Datum

Monat Tag

Es

rerlangt

sind

gestellt

Die Zufuhr nach den 

Rheinliafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezlrk

nach
Wagen 
zu 10 t

April 1. 12 094 12 094 Essen Ruhrort 18 760
n 2. 12 290 12 290 n Duisburg 7 976

n 3. 13 000 13 000 n Hochfeld 3 658

» 4. 935 920
n 5. 12 555 12 555 Elberfeld Ruhrort 189

» 6. 12 818 12 818 Duisburg 98
» 7. 13 125 13 125 n Hochfeld 7
a 8. 13 053 13 053 Zusammen: 30 688
n 9. 13 102 13 102
n 10. 13 451 13 451

7) 11. 923 920

n 12. 12 719 12 708

n 13. 12 739 12 739

w 14. 12 949 12 949

t) 15. 13 128 13128

Zusammen: 168 881 168852
Durchschnittl.: 12 991 12 989
Yerhaltniszahl: 12 462
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Betriobsergebnisse der deutschen Eisenbahnen.

a ) Preufsische Staatsbahnen:

- O - "  ■ ■

Betriebs-

Lange

km

E i n n a h ,m e n.

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
GQterverkehr

Aus sonstigen 

Quellen 

J t .

Gesamt-Ei n nab me

uberhaupt

J t .

auf 
1 km

J t .

uberhaupt

J t .

auf 
1 km

J t .

iibęrhaupt

J t .

auf 1 km 

JL.

gegen Marz 1896 (
6 ° ( weniger.....................
Arom 1. April 1896 bis Ende Marz 1897 
Gegen dio entspr. Zeit 1896 mehr . .

27775,82

435,59

19 910 000 
922 000

290 293 000 
16 893 000

735
24

10779
443

63 410 000 
5 544 000

731090 000 
39 700 000

2 292 
167

26 605 
967

6 489 000 
288 000

69 473 000 
6 280 000

89 809 000 
6 754 000

1090 856 000 
62 873 000

3235
196

39 557 
1 573

b) Samtlicłie deutschen Staats- und Privatbalinen, cinschliefslich der preufsischcn, mit Ausnahme der bayerischen Bahnen.

E i n n a h m e n.

Betriebs-

Lange

km

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Guterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-EInnahme

uberhaupt

J i .

auf 
1 km

J t .

uberhaupt

J t .

auf 
1 km

J t .

Quellen

J t .

uberhaupt

J t .

auf 1 km 

J t .

Marz 1897 ................................................ 40 476,01 27 426 491 692 83 052 544 2 058! 8 389 615 118 868 650 2 938

gegen Marz 1896 j ! " ? ' £ .......................... 763,73 1 426 877 24 7 455 082 149| 485 616 9 367 575 180
(weniger.....................

a. V. 1. April 1896 bis Ende Marz 1897 (bei
T

den Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April) — 328 014 379 10 028 813 048 072 24 422! 77 837 797 1218 900 248 36 505
Gegen die entsprechende Zeit 1896 mehr 
b. V. 1. Januar bis Ende Marz 1897 (bei

— 17 819 496 345 44 312 796 828 7 418 504 69 550 796 1334

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar) *) — 12 942 543 1940 34 278 575 5 055; 3 303 699 50 524 817 7 447
Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . . 723 884 72 2 137 438 220; 234 128 3 095 450 316

*) Zu diesen gelióren u. a. die sachsischen und badischen 
Enscheder und dio Hessische I.udwigseisenbahn.

Bóhmons Braunkohlen-Zufubr auf dom Wasser- 
woge.

Im  Monat Miirz:

Fur Magdeburg Stadt

„ Saale-Gebiet..............................................

„ Elbe-Gebiet unterhaib Magdeburg 

„ Elbe-Gebiet oberbalb Magdeburg bis
W it te n b e r g ..............................................

„ Hayel- und Ihlegebiet zwischen Elbe
und P o t s d a m ........................................

„ Berlin S ta d t ..............................................

„ Potsdam S t a d t ........................................

„ Oestlich Berlin bis zur Odcrmiindung

februar

1897

33 015 
2 770 

28 185

28 428

54 015 
4 477 
2 767 
7 919

161 576 
16 686

178262

1896

t
48 058 
4 378 

40 290

28 426

44 880 
6113 
7 274 

27 301

206 720

206 720

Yercine und Yci^aiiimlungen.
Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Kultur. (Sitzung der natur wissenschaft] iclien Sektion vora

18. Miirz 1897.) Dr. Gi i r i cl i  sprach iiber die Go ld-  

la ge rs t a t t en  bei W U rbe n th a l  in Oesterr .-Schlcs ien.  

Die Ausdehnung des allen Goldbergbaues in jener Gegend 

ist aus den meilenweit in den Thalern der Freiwaldauer 

Biela und ihrer Żufljisse und besonders auch an den Quell- 

niissen der Oppa: Goldoppa, mittlere, weifse Oppa sieli 

hinziehenden allen Waschhalden ersichtIich. Aber nicht 

nur in Flufsalluvionen, dem sog. Seifengebirge, ging der 

Bergbau um, sondern zahlreiche PingenzOge und alte Baue 

auf dem Querberge bei Zuckmantel, der Goldkoppe bei

Staatseisenbahnen, die Main-Neckarbabn, die Dortmund-Gronau-

Freiwaldau und bei WUrbenthal lassen einen ausgedehyten 

Schacht- und Slollenbetrieb im festen Gcsleine yermuten. 

Die allesten Nachrichten iiber jene Gebiete riihren aus dem

14. Jahrhundert (1339 und 1377). Die Ausdehnung des 

Bergbaues daselbst und die Ausbringung ist nicht unbe

deutend gewesen. Der neuerdings wieder iu das Leben 

gerufene Bergbau kniipft an diese allen Baue an, und zwar 

an die kleineren Anlagen. Die alten Stoi len, welche von 

der Thalsolile in den Berg hineinfiihren, wurden nicht 

wieder aufgewiiltigt. Die kleineren Baue waien Schiichte, 

welche die Lagerstiittc dirokl von Tage aus soweit in die 

Tiefe verfolgten, ais es die Wasser erlaubten, also hochstens 

12 bis 15 m tief; sie wurden hintereinander im Gang- 

streichen niedergebracht. Die goldfuhrenden Quarzgange 

stehen in den Schiefern an, welche zahlreiche Diorit- und 

Kalklager eingelagert enthalten, weiter nordwiirts z. B. bei 

Wurbenthal und Einsiedel melirfach gut aufgeschlossen sind 

und in dereń Liegendem die am Diirrberge zahlreiche aus- 

gezeichnete unterdevonische Versteinerungen entliallenden 

Quarzite sieli beiinden. Letztere sind am Westabhangc des 

Oelberges allerdings nur in einer schmalen Zone bekannt. 

Ebendaselbst bei Ludwigstlial bildet der Yerlauf der Grenze 

zwischen dem Gneisgebirge im Westen und dem Devon im 

Osten eine stumpfvorspringende Ecke. Die Quarzgange 

streichen nun mit den Schieferschichten und sind im all- 

gemeinen auch den Schieferschichten eingeschaltet. Die 

Schiefer sind stark gefaltet und gefaltelt, und dabei sind 

die widersinnig einfallenden Fliigel dieser kleincn Fallen 

hituflg ausgedehnter, ais die anderen. An jener Ecke des 

krystallinischen Gebirges nun wird die Faltung infolge der
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Stauung eine besonders in(ensive gewesen eein. Nacli 

der Ausdehnung der alten Pingenziige zu urteilen, sind 

die Schiefcr jenes ganzen Bergkomplexes von mehreren 

Sehwiirmen solcher Gange durchsetzt. Die Miichligkeit der 

letztcrcn ist nicht grofe, sie kann im Durclisclinitt hOchstens 

zu 'h  m gerechnet werden. Die Quarzgiinge selbst entlialten 

stellenweise Drusenriiume mitfrei endigenden Quarzkrystallen, 

sehr viel Brauneisen und in der Tiefe auch unzersetzte 

Pyrite; letzlere finden sich auch in den umgebeuden 

Schiefern. Es liegt nahe, die MineralausfUllung der Gange 

in unserem Gebiete mit den Dioriteinlagerungen in Zu- 

saminenhang zu bringen. Die Analysen der Gangquarze 

ergąben einen erfreulichen und konstanten Goldgehalt, uber

30 und selbst tiber 40 g Gold auf i  t. Mit blofsem Auge 

sichtbare Goldfliramerchen findet man namentlich in den 

Brauneisenpartieen reichlich. Der Vortrageude konnte einen 

kompakten Kegel Gold von 250 g vorlegen, dnr aus 9 t 

Ganggestein gewonnen wurde. Was nun die llentabilitiit 

eines auf dieses Yorkommen begriindeten Bergbaues anlangt, 

so ist dariiber von technisclier Seite gUnstig geurteilt worden. 

Da dic Untersuchungsarbeiten in diesem Sommer auf Kosten 

eines kapitalkriiftigen Konsortiums energiach weiter gefiihri 

werden, so darf man holTen, dafs auch iiber diesen Punkt 

gUnstig ausfailende Aufklarung erfolgen wird.

.(Chemiker-Zeitung.)

Dor 4. internationale Kongrofs fiir Unfallver- 
sicherung (Congrfo international des accidents du travail) 

wird vom 26. bis 31. Ju li d. J .  in Brlissel stattfmden. 

Die vorhcrgehenden Kongressc fanden in Paris (1889), in 

Bern (1891) und in Mailand (1894) statt. Die Tages- 

ordnung ist nach der offiziellen belgischen „Revue de 

travail“ folgende:

I . Der gegenwartige Stand der Pragę der fakultativcn 

oder obligatorischen Unfallversichcrung in den verschiedenen 

Landem.

II. Welclie Mafsnahmcn kann man fiir dic Feststellung 

von Betriebsunfiillen trelfen? Welclie ist die bequemste 

und billigste? Welche Unfiille sollen bcliordlich untersucht 

werden? Soli eine Entschiidigung nach Mafsgabc des fiir 

den Betroffenen entstehenden Nachtells stattfmden ?
»

III . Welche Organisalion ist den Schicdsgerichten iiber 

Unfallsachen zu geben bezw. bereits gegeben?

IV . Soli die Unfallversicherung sich aucli auf Unfiille 

crstreckcn, welche durch grobes Versehen herbeigefUhrt sind?

V . W irk t die Versicherung auf die Zah l der Unfiille 

ein, namentlich dann, wenn auch die unter IV  bezeichneten 

Unfalle entschadigt werden? Welche Rolle spielt die 

Simulation?

V I. Soli die Entschiidigung in Kapitał oder Rentc be

stehen?

V II. Soli dic Versichcrung auch auf die Folgcn der 

sogenannten Berufskrankheiten ausgedehnt weiden?

V III. Ist bei der obligatorischen Unfallversicherung das 

Kapitaldeckungsverfahren oder das Umlageverfahren vorzu- 

zichen?

IX . Welche Mafsnahmen sind zur Verminderung der 

Unfallfolgen und zur Beschleunigilng der Heilung zu treffen? 

(Krankeniiauspfiege, Rekonvaleszcntenhiiuser etc.)

X . Mittel zur Unfallverhutung.

Anmeldungen zur Tcilnahine an dem Kongrefs sind zu 

richteu an Mr. Louis Wodon, Sekretar des Comitós, 2 rue 

Latćralc, zu Brlissel.

G onora lve raam m lungen . E isen-  un d  S t a h lw e rk  

Hoesch ,  j e t z t  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  in  Do r tm und .

7. Mai d. J ., mittags 12 Uhr, im Sitzungssaale des Werkcs.

N i ed e r l a u s i t z e r  K o h l e nw e rk e ,  F i i r s tenberg

a. d. Oder .  7. Mai d. J ., nachm. 2 Uhr, im Gcschiifts- 

lokalc der Gesellschaft.

S c h l e s i s c h c  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f iir  Be rgbau  

u n d  Z i n k h U t t e n b e t r i e b .  8. Mai d. J ., vorm. 10 Uhr, 

im Saale des Hotels Monopol zu Breslau.

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f i ir  V c r z i n k e r e i  u. E iscn- 

kon s t r u k t i o n ,  vorm.  J a k o b  Hi lge rs ,  R h e i n b r o h l .

12. Mai d. J ., vorm. 11 1/2 Ulir, im Geschiiftslokale zu 

Rheinbrohl.

A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  der Ho l l c r schen  Carls- 

h litte  b e i Ren dsburg .  13. Mai d. J ., 2V i Uhr, im 

Saale der Biirsenhalle in Hamburg.

S t e i n k o h l e n w e  rk V e r c i n s g l i i c k  zu  O e l s n i t z .  

19. Mai d. J ., naohm. 3 Uhr, in ReinholęPs Restaurant 

in Zwickau.

Berg we r ks-Gese l l scha f t  V e r e i n i g t e  B o n i f a c i u s  

be i  Ge l senk i r chen .  21. Mai d. J ., nachm. 3 Uhr, in 

Dusseldorf im Hotel Heck.

A l s t a d e n ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  fiir B e rgbau ,  

A l s t aden .  21. Mai d. J ., nachm. 3 Ulir, im Union- 

llotcl zu Aachen.

Bergwerks  - A k t i e n  - G es e l l s c h a f t  C o u r l  zu 

Cour l  i. W . 22. Mai d. J ., nachm. 3 ‘/z Uhr, im Hotel' 

Disch zu K61n a. Rh.

S e l b e c k e r  B er we rksver  ein. 31. Mai d. J . , 

vorm. 11 '/s Uhr, im Geschiiftslokale des A. Schaaffliausenschen 

Bankvereins zu Koln.

Mouse lw i  Iz er B r a u n k o h l e n a b b a u - G e s e l l s c h a f t  

^ G l u c k a u f "  z u  K r i e b i t y s o h .  15. Juni d. J., 

nachm. 3 Uhr, in der Bahnhofsrestauration zu Meuselwitz.

Patent-Berichtc.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K l. 4. 2. J u l i  1896. S. 9589 V o n  au fsen  z u  

be tha tig onde  D och thebevo rric łitung  f iir  G-rubon- 

lam p e n . Joseph Szambathy, Steycrlak, Hauptstr. 275; 

Vertr.: R ichard Liiders, Gorlitz.

K l. 5. 23. Dezcmber 1896. W . 12 456. Gesteins-

boh rm asch ine  m it  stofsender W ir k u n g . Joseph Wern 

in Aplerbeck.

K l. 10. 8. Oktober 1896. N. 3877. V e rfah r0H •

s u m  V erkoken  vou Braifcokohle. Dr, Desiderius Nagy, 

Bydapest, Erzsdbet-korut 20; Vertr.: F. C. Glaser und 

L. Glaser, Berlin SW ., Lindenstr. 80.

K l. 12. 6. Miirz 1895. B. 17 349. Wasser-

r 0in igungsve rfah ren . Philibert Boisserand, Paris 58 bis 

Chaussće d’Antin ; V ertr.: Karl Heinrich Knoop, Uresden.

K l. 13. 2. Februar 1897. G. 11212 .  E in r ich- '

tu n g  an  D am p fiib e r liitze rn  z u m  A b lassen  des

W assers. M. Gehre, Ratli bei Dusseldorf.

K l. 13. 30. Dezember 1896. Z . 2269. D am pf-

kessel m it  so itlich  a n  dem se lben  bofestig ten  Vor- 

w a rm e rn . Ad. Ziegler, Bielefeld.

Kl. 13. 17. Ju n i 1896. J .  4006. Wasserrohren-
Dampfkessol. John  Jardine, MayDower Cottage, Mother- 

well, Grfsch. Lanark, E ng l.; Vertr.: Arthur Baermann, 

Berlin N W ., Luisenstr. 43/44.

Kl. 20. 4. Dezember 1896. K. 14 621. Bohr-
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lo i t u n g  z u m  N a c h f i i l le n  von  O e l in  d io  Lo~komotiv- 

A c h s b iic h s e n  v o m  F i ih re r s ta n d e  au s . Joh . Kirschiier, 

MUnchen, Parkstr. 25.

K I .  26. 16. Oktobor 1896. Sch. 11 973. A c e ty le n  -

g ase rzeug e r m i t  e in e r  K o n u s m u h le  im  u n te r e n  T e ile  

des K a rb id b o h t ilte r s . W ilhe lm  Schroers jr ., Leipzig- 

Eutritzsch.

K I .  35. 23. Oktober 1896. S. 9849. S ieherhe its-  

fa n g v o r r ic h tu n g  f i ir  F a r d e r k ó r b e , C. Sebastian Smith, 

Shiplcy Colleries, Derby, Grfsch. Herby; Vcrtr.S A. dii 

Bois-Reyniond und Max Wagner, Berlin N W ., Schiflbauer- 

damm 29 a.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
K I 4. Nr. 70 829. 28. Dezember 1896. Soli. 5508. 

O e lb re n n e r  f i ir  G r u b e n la m p o n  m i t  zw e i B renn-  

d o c h te n  u n d  e in e m  S a u g d o c h t .  Dr. Sehondorff, 

Saarbriicken.

K I. 5. Nr. 71 525. 11. Februar 1897. L. 3968.

S e ilk n o te n  f i ir  F o rd e rs e ile  a u s  zw e i h o h lk o n is e l i  

a u s g e n o m m e n e n , in e in a n d e r  s c h r a u b b a r e n  H i i ls e n  

u n d  n a e h g ie b ig e m  A u s f i i t te r u n g s m a te r ia l .  Hermann 

Locker, Dux; Vertr.: Maximilian Miulz, Berlin W ., Unter 

den Lindcn 11.

K I. 5. Nr. 70 838. 28. Januar 1897. B. 7702.

F o rd e rw a g e n  m i t  fe s te n  Z a h n s ta n g e n , a u f  Z ahn-  

r a d e rn  la u fe n d e n  U n te r s t ii t z u n g s s ta n g e n  f i ir  d io  

E n t le e r u n g s k la p p e n  u n d  W in d e n  z u m  S ch lie fse n  

d e rse lben . M. F. B lake, Martinsburg; Yertr .: Emil

Reichelt. Dresden.

D e u t s o h e  R e i o h s p a t e n t e .
K I .  B. Nr. 90 560. V e r fa h re n  u n d  V o r r ic h tu n g  

z u m  A b te u fe n  v o n  S e n k s c h a c h te n  u .  d g l .  Von 

Haniel und Lueg in Diisseldorf-Grafcnberg. Vom 1. Miirz 1896.

Die "Wandę des Senkschachtes sind m it Kaniilen aus- 

gestattet, welche in der Niihc des Schuhcs ausmUnden. 

Durch diese Kanale wird das auf der Sohle des Schachtes

losgebohrte Gebirge am Umfang des Schachtes nach iiber

Tage abgesaugt.

K I .  12. Nr. 90 327. V e r fa h re n  z u r  H e r s to l lu n g  

r e in e r  K o h le n s a u re  a u s  G e m is c h e n  m i t  L u f t  u n d  

d e rg l. Von Eduard Lulimann in Germete bei Warburg, 

Westfalen. Vom 25. Mai 1895.

Das Kohlensaure enthaltende Gasgemisch wird bei er- 

liiilitein Drucke mit Wasser in innige Beriihrung gebracht, 

wobei neben der Kohlensaure auch die verunreinigenden 

Gase sich zum Teil in Wasser losen. Ilierauf bliist man 

durch die so crhaltene, noch unter Druck stehende Losung 

reine Kohlensaure, wodurch dic verunreinigenden, gas- 

lormigen Beimcngungen gewisscrmafsen weggespult werden. 

Die Losung liifst dann, beim Nachlassen des Druckes oder 

beim Absaugen reine Kohlensaure entweichcn.

K I .  12. Nr. 90 802. V e r fa h re n  z u r  H e r s te l lu n g  

r e in e r  K o h le n s a u re  a u s  G e m is c h e n  m i t  L u f t  u n d  

d e rg l. Von Fduard Luhmann in Germete bei Warburg 

in Westfalen. Vom 9. November 1895. Zusatz zum 

Patente Nr. 90 327 vom 25. INIai 1895.

Um die verunreinigenden Gase aus der wiisserigen 

Kohlensiiurelosung fortzuspiilen, leitet man nach dem Haupt- 

patent reine Kohlensaure ein. Dieselbe W irkung erzielt 

man aber in einfacherer und griindlicherer Weise auch 

dadurch, dafs man diese Kohlensaure in der Losung selbst 

entstehen liifst, z. B. durch Wechselwirkung zwischen ge- 

liisten Karbonaten und Siiuren.

K I .  13. Nr. 90 628. V o r r ic h tu n g  z u r  B o g o lu n g  

d e r  S p e is u n g  von  D a m p fk e s s e ln  m i t  D a m p fw a s s e r  

p r o p o r t io n a l  d e m  D a m fv e rb ra u c h . Von Gustaf de Laval 

in Stockholm. Vom 3. Jun i 1896.

E in  das Damplwasser sainmelnder Behiilter ist mit dcm 

Saugrohr der Speisepumpe durcli Verm iltclung eines 

Sohwimmeryentils derart verbunden, dafs die stetig arbeitende 

Pumpe in jedem Augćnblie.kc nur eine der zuflicfsenden 

Mcnge des Dampfwassers entsprechende Wassermenge ansaugt.

K I .  13 Nr. 90 438. E in r ic h tu n g  z u r  selbst-  

th a t ig e n  K e sse ls p e is u n g  u n te r  B e n u tz u n g  des 

U o b o rd ru c k d a m p fe s . Von Otto Frank in Berlin. Yom 

10. Miirz 1896.

In  die Dampfleitung vom Kessel zu einem Injektor ist 

ein unter regelbarem Druck geschlossen gchaltenes Anlafs- 

ventil eingeschaltet, welches bei Ueberschreitung der zu- 

liissigen Dampfspannung im Kessel geoffnet ist, sodafs der 

Ueberdruckdampf durch den Injektor behufs Speisung des 

Kessels gefiihrt wird.

K I .  14. Nr. 90 079. S iche rhe its-  

A bs to ll-  u n d  B e gu lie r- V o rr ic h-  

t u n g  fu r  F ó rd e rm a s c h in e n . Von

Donnersmarckhlitte, Oberschlesische 

Eisen- und Kóhlenwerke, Aktiengesell-

schaft in Zabrze, O.-S.

1896.

Yom 5. Mai

Der Apparat besteht aus einem gufs- 

eisernen Untersatz W , der in der llaupt- 

saclie einen Regulator und zwei zur 

Bewegung der Teufenzeiger dienende 

Spindeln X  und X  in sich aufnimmt. 

In Verbindung hiermit sind mehrfachc 

Hebel und Zugstangcn gebracht, welche 

ais Uebcrtragung nach dem Dampf- 

absperrventil dienen. Der Antrieb des 

Rcgulators und der Teufenzciger- 

spindeln erfolgt von der Maschinen- 

welle aus. Durch die W irkung des 

Rcgulators wird durch Hebel und 

Zugstangcn ein Excenter in der einen 

oder anderen Richtung bewegt. Diese 

abwechselnde Bewegung wird auf den 

scherenartigen Hebel F iibertragen und 

setzt diesen in schwingende Bewegung. 

Diese pflanzt sich durch weitere llebel- 

uiid Zugstangeiiiibertragung auf das 

Absperrventil fort und offnet oder 

schliefst cs nach Bedarf.

K I .  18. Nr. 90 879. "Y e rfahren  z u r  E n ts c h w o fe lu n g  

von  F lu fs e is e n . Von F . Scliotte in Berlin. Vom 3. Mai 

1893.

Nach Analogio der Kohlungsverfahren der Patente 

Nr. 74 819 und 80 340, wird schwefelhaltiges Flufseisen 

in der Giefspfanne oder der Gufsforin m it aus Kohle und 

Kalkhydrat bestelienden Ziegeln, denen aufserdem noch 

gepulvertes Ferromangan zugemischt ist, behandelt, wodurch 

unter gleichzeitiger Kohlung des Flufseisens der Schwefel 

desselben unter B ildung eines Doppelsulfides an Mangan 

und Kalk gebunden wird.

K I .  18. Nr. 90 746. V o r fa h re n  z u r  H e r s te l lu n g  

vo n  L e g ie ru n g e n  des  E is e n s  m i t  C h ro m , W o lf r a m ,
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M o ly b d a n  o. dg l. Von Tho-ĘUfctro-Melallurgical Com

pany Limited in London. Vom 14. Juni 1896.

Dem getchmolssenen Eisen be/.w. Stalli wird vor dem 

Chrom- oder dcrgl. Zusatz sein SauerslofTgehalt durch 

Aluminium fast vollst;indig entzogen. Hierdurch wird er- 

reiclit, dafs, da nuuinclir der gesamte Chrom- oder dergl. 

Zusatz sich mit dem Eisen legiert und nur ein ver- 

8chwindender Teil desselben noe.h zur Desoxydatiou <ies 

Eisens yerwendet zu werden braucht, die bpabsichtigte 

Hohe des Zusatzes sehr genau eingehalteu werden kann.

K I .  40 . Nr. 91 002. V o r fa łir e n  z u r  M e ta ll-  

g e w in n u n g . Yon A lf Sinding-Larsen in Christiania. Yom  

29. Februar 1896.

Die Materialien (Erze), welche das zu gewińnende 

Metali an Scliwefel, SauerslolT oder Silieium gebunden 

enthalten, werden im erhilzten Zustande unter Luftaussehlufs 

und ohne Beimengung yon Kohle mit einem gasformigen 

Halogen behandelt. Das hierbci sich bildcnde Metall- 

halogen wird ausgelaugt und der Elektrolyse unterworfen. 

Das durch die Elektrolyse wieder frei werdemie Halogen 

wird im Verein mit demjcnigen Halogen, welches aus den 

wiihrend der Halogcnisierung gebildeten fliiolitigen Ilalogen- 

yerbindungen (S2CI2, Fe2CI6) gęwonnen wiid, in den ersten 

Teil des Prozesses zuriickgegeben.

K I. 40 . Nr, 91 288. V erfah ren  z u r  G e w in n u n g  

von N ie k e lsu lf łt  aus  n ic k e lh a lt ig e n  R ohs to inen  oder 

E rzen . Von Robert M. Thompson in New-York. Vom

11. Januar 1893.

Die nickelhaltigen Rohsteine oder Erze werden zur 

Abseheidung des in ihnen vorhandenen Kupfers und Eisens 

ein oder mehrere Małe mit alkalischen Zuschliigen, ins

besondere mit einem Alkalisullide oder unter Zusatz von 

Kohle oder Koks mit einem Alkalisulfat oder -Bisulfat, 

wobei auch slatt der alkalischen Zuschliige die alkali- 

haltigen Deckschichten vorhergehender Schmelzungen Ver- 

wendung finden konnen, geschmolzen. Ilierbei scheiden 

sich die Sulfide des Nickcls, Kupfers und Eisens nach den 

spezilischen Gcwichten, und zwar sind an Nickel reichc 

Sulfide in den Bodensehichten und an Kupfer und Eisen 

reiche Sulfide in den Deckschichten. Die Trennung der 

einzelnen Schichten kann im fliissigen oder erkalteten 

Zustande eifolgen.

Marktfoerichte.
E ssene r Borse . Amtlicher Bericht vom 26. April 

1S97, aufgestellt von der Borscn-Kommission.

K o h l e n ,  Koks  und Br iketts ,  

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonna loko Werk.

I. Gas- und F l a m m k o h l e :

a) Gasfiirderkohle.......................  10,50— 12,00 dC.

b) Gasflammforderkohle . . . 8,50 — 10,00 „

c) Flammforderkohle . . . .  8 ,25—  9,00 „

d) S tuckkoh le .............................  12,00— 13,00 „

e) l la lb g e s ie b te ........................ 11,00— 12,00 „

0  K u f,kohle g „ .  KS,n I j  _ 1150_ 13 |)0
)) V » 11 i

„  „  III . 9 ,7 5- 10 ,75  „

„ „ IV . 8 ,5 0 -  9,75 „

g) Nufsgruskohle 0— 30 mm . 6 ,25— 7,25 „

0 - 6 0  „ . 6 ,7 5 -  7,75 „

li) Gruskohle . . . . . 5,00—  5^75 „

a) Forderko lile ............................... 8 ,50—  9,25 d i.
b) Bestmelierte Kohle . . . 9,30— 10,25 „
c) S t l ic k k o h le ...............................  12,00— 13,00 „

d ) Nufskohle, gew. Kom I I  _ 1 1 0 0 _ 13)00

» » » U )
„ „ H I . 9 ,8 0- 1 0 ,5 0  „

„ „ IV . 8 ,8 0 -  9,50 „

e) K o k e k o h le ............................... 8,00—  9,00 „

III. M a g e r e  K o h l e :

a) F S r d e r k o h l e ......................... 8 ,00—  8,75 „
b) Forderkolile, aufgebesserte, je

nach dem Śtlickgehalt . 9,00— 11,00 „

c) S t i ic k k o h le ...............................  11,50— 13,00 „

d ) Nufskohle Korn I  . . .  16,00 — 18,00 „

II. Fet tkohle:

II 18,00— 20,00

e) Fordergrus  ............................................................ 6 ,75—  7,25 „

f) Gruskohle unter 10 mm . . 4 ,50— 5,50 „

IV. Kokę :

a) Ilochofenkoke . . . .

b) Giefsereikoke . . . .

c) Brcchkoke I und I I  . .

V. B r ike t t s :

Briketts je nach Qualitiit . . 10,00— 12,00 J t .

Absatz flott. In Fetikohlen iibersteigen Anforderungen 

Lieferungsinoglichkeit. Markt dauernd flott. Nachste Borsen- 

Versammlung findet am Montag, den 31. Mai, nachm.

4 Uhr, im Berliner llof (Hotel Ilartmann) statt.

14,00

15 ,50-16 ,00  „ 

16 ,00- 17 ,00  „

Sul)inissionen.

5. M a i  1897. Der M a g i s t r a t  von  F r e i e n -  

w a l d e  a. O. Lieferung von Steinkohlen fiir den stiidtischen 

Bedarf (jiihrlich 800 bis 1000 Ctr.).

6. M a i  d . J .,  morgens 10 Uhr. K 0 n i g I. Be rgfak  torei  

St. J o h a n n  a. d. Saar. Anlieferung vou 1500 kg Larnpen- 

dochten und Lampengarn, 20 000 kg yerzinktem Eisendrahl, 

10 000 kg Ta Ig, 2000 kg Waschseife (weifse Kernseife), 

1000 kg Sohlleder, 50 000 kg hellem Mineralol (Lagei- 

schmierol) 200 000 kg rektilizjertem Wetterlampenbenzin 

und 50 000 Ringen Guttąperr.hązUndschnur mit unverbrenn- 

lichem, weifsem Ueberzug (Bandsohutz). Angebote sind 

mit der Aufschrift „Angebot auf die Lieferung von Zink, 

Dochfen". etc. (der angebotene Gegenstand ist anzugeben) 

einzureićlien. Lieferungsbedingungen konnen eingesehen 

oder gegen vorherige kostenfreie Einsendung von je 20 Pf. 

absehriftl ich bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist, 

13. Mai d. J .

8. M a i  d . J . ,  N a v i ga l i o n s I eh re r B a e t z k e ,  

G r a b ó w  a. O. Lieferung von 4000 Stiick Briketts fiir 

die hiesige Navigationsschule.

P e r s  o n a 1 i e n.

Der bisherige Hiilfsarbeiler beim Huttenamt zu Gleiwitz 

Bergassessor Monde  ist in gleicher Eigenscliaft dem Revier- 

bcamten zu Waldenburg iiberwiesen.

Der Bergassessor L i i c k  hat eine Stellung ais Assistent 

der Direktion der Gruben der Ver. Koiligs- u. LaurahiiUe 

Vibernon,men.
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