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A) !nalysen der Brandwetter aus dem Wilhelm· Wetter· 
schachte (ober Tags): 

C02 0 co 
28. Jani 1884 6,50 5,75 ~.75 ) Dritter Tag nach der 

Katastrophe 
29. " " 

7.00 6,00 2,00 
4. Juli 

" 
7 00 5,50 2.25 

6. 
" " 

7.00 5.50 2.00 
11. " " 

7,75 5.7:J 1,75 
15. 

" " 
8.00 4 50 0,75 

25. 
" " 

7.25 3,75 Sporen 
5. Aug. 

" 
6,20 4,00 

11. 
" " 

6,00 3.50 
20. 

" " 
!'1,60 5,00 

22. 
" " 

6,20 4,90 
1. Sept. 

" 
5,50 4,25 

3. 
" 

6,00 4,0 ) Beginn der Ventilation 
des Wi!helm-Schachtes 

4. ~ 

" 
6,00 5,2 Spar. 

7. 
" 

6,60 5,5 0.3 
8. 

" " 
7,50 6,0 0,5 

B) J.nalysen der Brandwetter ans dem Forderschachte 

28. Joni 1884 
29. " " 
30. ,, " 
4. Joli ,, 

HJ. ,, " 
14. " " 
C) Analyeen der 

14. Juli 
15. " 
20. " 
25. ,, 

1884 

" 
" 

D) Ai:.alysen der 

25. Juli 
~6. 

2, A~g. 
6. " 

10. " 
12. " 
20. " 
21. " 
25. ,, 
28. ,, 

1. Sept. 

3. " 
4. " 
5. " 
6. " 
7. " 
8. ,, 

10. ,, 
11. ,, 
14. " 

15. " 

20. " 
21. " 

1884 
,, 
" 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
" n 

" ,, 
" 

" 

,, 

(ol.Jer Tags) : 

C02 0 CO 
7,00 7,50 2,50 
7,75 6,75 2,25 
7,50 6,50 2,00 
7,25 5,25 2,00 
7,50 6,50 1.75 
7,00 5,CO l,00 

Brandwetter aus dem Fiirderschachte 
vom VI. Horizonte :· 

C02 O CO 
7,5U 4,75 0,75 
7,50 4,75 0,75 
7,25 4,50 0,50 
7,50 4,50 0,25 

Brandwetter vom Mittelhorlzonte des 
W etterschacbtes : 

C02 0 CO 
7,50 4,00 0,50 
7,50 4,50 0,25 
6,130 4,20 
6,00 4,00 
6,00 3,00 
5.~o 4,50 
6,20 4,80 
5,90 5,00 
6,25 4,50 
5,85 3,65 
6,25 4,75 

6,10 5,15 

6,25 5,85 
6,10 4,80 Spur. 
6,25 4,75 " 
6,90 5,30 0,4 
7,25 6,00 0,50 
7,75 6,25 0,90 
8,90 4,85 0,85 
9,00 4,30 0,45 

9,00 4,25 0,15 

8,20 3,90 0,10 
7,50 3,80 -

} 
Beginn der Ventilation 

des Forderschachtes. 

} 

An diesem Tage wurde 
der Forderschacht wie

der geschlossen. 

Aue den vorstehenden Zoeammenstellungen A), D) iet 
der s chadliche Einfl.use der bei der versuchten Gewaltigung 

des Wilhelm-Scbachtes eingedrungenen Luft recht dra.stisch 
wa.hrzunehmen. Dae bereits verschwundene C 0 begann 
sicb in wenigen Tagen nach der Lliftung des Forder· 
schachtes wieder zu entwickeln, wo noch nicbt einmal die 
spiiter (am 7. September) begonnene forcirtere Ventili\tion 
eingeleitet worden war. Auch bei den Gewaltigung11· 
arbeiten in der Grabe - Analysen A), B), D) - las11t 
sich deutlich eine 0 Zunabme entnebmen, die bei !anger 
dauernder Arbeit gewis11 anch zur C 0-Bildung und An
facbung des Brandes gefUbrt haben wilrde. 

Es sei bier bemerkt, dass setir geringe Mengeu von 
C 0 mit dem Ors11t-Apparate nicht nachweisbar sind. Bei 
der besonderen Bedentung, die der Kohlenoxydbildong 
beigelegt wurde, war es von grossem Intertlsse, selbst 
nur Spuren dieses Verderben bringenden und Verderben 
anzeigtnden Gases zu entdecken. Man wablte dabei den 
Vorgang der qualitativen Nach weisung <lurch die so· 
genannte Palladium probe 1), wobei bekanntlict sehr geringe 
C 0-Mengen in einer Auflosung von Palladiumchlorilr 
oder N atriumpalladiumchloriir eine Auescbeidung von 
fein vertheilt~m schwarzen Palladium hervorbringen. 

(Fortsetznug folgt.) 

Ein internationaler Compass. 
Von 

F. Posepny. 

Wenn auch alle in Anwendong etehenden Com
passe aof da~Relbe Princip basirt sind , aof die be
kannte Eigenschaft der Magnetnadel, an gegebenem Orte, 
zur gegebenen Zeit , nach einer Richtnng von einem 
fixen Winkelabetanne von der Mittagslinie zu weisen, 
so werden doch in verschiedenen Landero un<l in ver· 
schiedenen Berofilkreisen verschiedenartige Theilnngen 
dee Kreisee in .A.nwendung gebracht, welche die an und 
filr sich so einfache Sache mehrfach und tiberfl.Ussiger 
Weise complicireu. 

Die Errungenschaften der Neuzeit, besondere die 
vervollkommneten Communicationsmittel, haben die Lander 
und die Menschen einander genahert und sie bewogen, 
locale A uffassungsarten zu Guneten einheitlicher , inter
nationaler Einrichtungen zu modificiren; so z. B. in 
Bezug auf das Maass· und Gewichtesystem und auf die 
einheitliche Zeitbestimmung, d. h. die Weltzeit. Wenn 
auch nicht von gleich allgemeiner Bedeutung, so ware 
es doch von weeentlichem Vortheile, eine Einigung in 
den verschiedenen Bestimmungsarten der Richtung, eines 
im Gebiete der Geographie, Geologie, Meteorologie, See· 
wesen und Bergbauindustrie eine wicbtige Rolle epielenden 
Gegenstandes anzubahnen. Man weiss ja, wie schon 
die verechiedene Bezeichnung der Weltgegenden, respeo· 
tive die naf'lir gebrauchten Klirzungeo, in verechiedenen 
Spracben, beim internationalen Verkehre , wie er z. B. 
im meteorologischen Gebiete in der That besteht, ver· 
wirrend einwirken; wie viel mehr muse das der Fall 

1) Siebe Dr. C I. Wink I er: Anleitung zor chemise hen. 
Untel'l:!uchung der Industriegase. 
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sein bei Anl(aben, denen eine verechiedene Theilung 
dee Kreiees zu Grunde liegt. 

Die Seeleote theilen den Quadranten m Hiilften, 
Viertel, Sechzehr1tel, etc. nnd kon.omen mit <lem Principe 
der Theilnng des Limbuskreises in 360 Grade mehrfach 
in Conflict, indem echon ein Sechzehntel Brnchtheile eines 
Grades ergibt. Diesee Syetem wird vielfach von Geo
logen, Geographen und Meteorologen angewendet. 

In vielen Landero, beeonders aber in Frankreich, 
ist der in 360 Grade getheilte Compas~kreis Uhlich, 
ohne fixer Theilungsrichtuni;t, wo bei jeder Angabe be
merkt werden muss, in wdchem Sinne die Winkelgrosse 
bestimmt wurde, ob gegen NOS. oder NWS. 

Der alte siichsische Compass ist iihnlich der jetzigen 
Zeiteintheilung des Tages in 2mal 12 Standen getheilt, 
wobei man bekanntlich die Hin- nnd Gegenrichtung ohne 
nahere Bezeichnung nicht unterscheiden kann. 

Der in Oesterreich iibliche Compass ist analog dem 
Ziiblungsvorgange der W eltzelt in 24 Stnnden getbeilt, 
in widereionischer, d. h. dem Zitferblatte der Uhren ent
gegengeeetzter Richtung, wodurch der V ortheil der Corre
epondenz der Angaben mit dem Sonnenstande erreicbt 
wird. Die 15 Grade des Limbuskreises betragende 
Bogeneinheit entspricht in der That dem in einer Zeit
stunde von der Sonne zuriickgelegten Wege. Eine 
Richtung z. B. nacb 15 Stnnden ist jene. in welcher 
die Sonne (allerdings blos zu gewissen Zeikn des Jahres) 
gene.u um 15 Uhr = 3 Uhr Nachmittags zu stehen 
kommt. 

Die sinnliche Vorstellung einer Richtung, eines ge
wissen Winkelabe1 an des >On einer supponirten Fixlinie 
bleibt immer eine schwierige Arbeit fiir de.s Denkorgan nnd 
de. dieee Anstrengung bei g~wissen Berufstilatigkeiten 
hanfig beansprncht wird, sollte man bedacht seio, die 
Schwierigkeiteo nicht zu vermehreo, Pondern zu beseitigen. 
Es nnterliegt wohl keinem Zweifel, <lass es leichter ist, 
die einfeche A11gabe des iisterreichischen Compasses sich 
vorzustellen und im Gediichtnisse zu behalten, ale die 
des fre.nzosischen Compasses, wie z. B. der Aniidrnck 
16h 71;~ o (16 Stunden, 17 1/2 Grad) verglichen mit N. 
112 1/2 W., W. 221/2 S., S. 67 1/ 2 W. dentlich zeigt. Ebenso 
klar ist es, dass fiir die gleichen Zwecke die Theilung 
in 24 Stun den , i1 15 Grade, die U ebersicht nnd die 
V orstellung mehr fordert als jene in die complicirte Zahl 
"Von 360; dazu kommt, <lass diese Yereinfacbung der 
Theilung in 24 nichts W"illkiirliches ist, sondern mit 
nnserem Zeitmaa;;se in gene.uer U ebereinstimmung steht. 

Fiir gewisse Zwecke wiinecht man e.beichtlich nnr 
eine approximative Bestimmung der R1chtung, indem 
man unter mehreren ahnlichen die "Vorherrschende Rich 
tur g andeuten will, wie dies vielfach bei geologischen 
Bestimmungen vorkommt, wobei man bisher meist die 
seemiinnische Bezeichnung herangezogen hat. Im obigen 
Beispiele konnte man allerdings se.gen, SWW., a.her viele 
auf dem Theilungsprincipe 2 x 3 x 4 = 24 bernhende 
Winkelgrossen laseen sich auf diese Art gar nicht aus
driicken. 

Die Winkelgroeeen des osterreichiechen Compasses 
!assen sich hingegeu auch durch die W eltgegenden, 

I 
respective durch die Kiirzungen der de.fiir allg~mtin im 
Gebrauche stebenden Zeicben e.u~driicken, wean man 

· sich der V orslitze vor und nach, Ante nnd Post bedient. 
Die Kiirzungen dieser A nsdriicke A. nod P. collidireo 
nicht mit den im interne.tionalen V erkehre iiblichen 
Kiirzuogen der \V eltgegenden und es ]assen sich sode.nn 
alle Richtungen d.er 24 Stundentheilung <lurch hochstens 
drd Zeichen zum A usdrucke bringen, i. B. 1 h = P. N ., 
2h =A. N. 0., 3h = N. 0., 4h = P. N. 0., 5b =A. 0., 
6 11 = 0 etc. 

Der Geologe wird in stricter Uebereiostimmung mit 
seinem Cowpasse bleiben, wenn er zur Bezeichnung der 
Richtung die Weltgegenden h~ranzieht und er epricht 
gegenwartig stricte von einer z. B. A. N. fel_Ienden 
Srhichte, wogegen er friiher gezwungen war, d1eselbe 
Richtung wit N. oder N. N. 0. nur unvollkommeo ao
zudenttn. Da die Vorsatze der Angabeo der Kreuz
nnd Gegrnstunden sich gleich bleiben, so wiirden de.dnrch 

I die friiher so haufigen Fehler in der Angabe der Fall-
1 und Streichungsrichtung vermieden. Der Bergmann, der 
i selbstverstiindlich die schleppenden Bezeichnungen "Mitter
!\ nacht, Morgen und A bend", sowie Sept. Orient, M~rid. 
. und Occ. bereits fallen gelassen hat, wiirde prac1srre 

Ausdriicke fiir gleichstreicbende Gc.nge erhalten, ale dies 
bei dem friiheren Sprachgebrauche moglich war ; so hat 
z B. in Pi'ibram die Unterscheidnng der P. N.- uod 

\ A. N.-Giinge, die man friiher unter dem Ausdrucke von 
Nordgiingen zu sub;;nmiren ge1othigt war, eine gewisse 
praktische Wichtigkeit. Es bedarf wohl keines besonderen 
Hervorhebens, d11.s;, der }!eteorologe durch den Gebraoch 
obiger Vorsiitze, statt acht Windrichtungen jetzt 24 unter
sl'beiden und priignallt bezeichnen kann. 

Wir sehen also, dass es der os1erreicbische Compass 
ist welcher den meisten .A.nfordernngen sowohl der 

l ziff~rmiissigen, als auch d.er approxime.tiven Bestimmung 
der im '\" erkehre so vielfach vorkommenden Ricbtnng11-
ange.ben entspricht. W enn man eich an die Ziihl~ng 
der 24 Tagesstundeo der Weltzeit gewiibnt he.ben wird, 
so wird dieser V ortheil auch ansserhe.l b unseres Stae.tes 
desto mehr in die Angen fallen und aus diesem Grande 
kann man dem osterreichischen Compe.sse die Anwart
sche.ft auf eine allgemeine B11niitzung

1 
als internationales 

Hilfsmittel zugestehen. 

Krainische lndnstrie-Gesellschaft. 
Der Bericht des Verwaltnogsrathes dieser Gesellschaft 

: iiber die GescbiiftsperiodP. vom 1. Juli 1884 bis Ende Joni 1885, 
: welcher in der am 15. October in Laibach abgehalteoeo XVI. 
\ ordentlichen Geoeralversammlung vorgetragen wnrde, bekle.gt 
! eiogeogs, dass das e.bgelanfene Gescbaftsjabr ein_ fiir d_ie Eisen-

iodnstrie im e.llgemeioeo nngiiostiges war, da die Pre1se sogar 
unter den niedersteo Stand der friiheren Jahre gewicheo sind ; 

· inEbesoodere habeo die Roheisenpreise derart oachgegeben, dass 
der Absatz der Erzeognisse der gesellschaftlichen Hochiifen nor 
uoter Verlusteo erzielt werden konnte, da besonders in Ferro· 
mangao nnd Spiegeleisen anslaodische, namentlich deutsche 
Werke, trotz des Eiogaogszolles, derartige Otfdrte nach Oester
reich machten, dase bei den besteilenden Brennstotf- und Erz
Gestebnngskosten von der Coocarrenz abgestanden werdeo 
musste. Von eioem Exporte in Roheisen uod Ferromangan 
konnte infolge dessen keine Rede mehr sein, die Ferrome.ngao 




