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Łuftkompi-essioiismascliiiic System „Stnia<l“ auf Grultc Maybacli.*)
Yon Bergrat S t a p e n h o r s t .

(Hierzu Tafel X X X li.)

liii Februar dieses Ja lires wurde auf der Grubo 
Maybacli des Konigl. Stcinkolilcnbergwcrks Fricdriclistlial 
bei Saarbriickcn cinc Luftkomprcssionsmaśclilnd System 
Fcrdinand S trnad in Bfctneb genonimen, welche dazu
dient, dic fiir den Betrieb der untorirdisch aufgestcllten 
Lnfthaspel, V cntilatorcn ctc. notwendige Profsluft zu 
crzcugcn.

Dic Anordnung der von der M aschincnfabrik Th. 
Calow & Cie. in Bielcfcld erbauten 5[aschiuc ist aus der 
beigehefteten Tafel crsichtlich.

Die Ilauptabm cssungen sind folgcnde:
Durchniesscr der Dampfcylinder . . . .  350 mm,

„ „ Luftcylinder . . . . 350 „ ,
Gemcinścliaftlichcr K o lb e n h u b .........................  600 „ ,

U m drchungcn pro M inutę 30— 110.
Um boi einer moglicherwciso cintretcndcn Betrit'bs- 

storung eine Rescrve zu besitzen, w urde fiir die Aus- 
fiihrung Zw illingsanordnung gcwiihlt. Ilin te r jedem 
Dampfcylinder bcfindet sieli ciii L uftcylinder; beidc 
Kolben sitzen auf gcmcinscIiaftliclier-Kolbenstange. Dic 
zwei hintereinander liegenden Cylinder sind durcli oin 
zweiteiliges, gefenstertes Zwischenstiick verbundcn. Dic 
Luftcylinder stehen iiberdics noch au f einer gufseiseriicn 
Plątte; sic yerm ogen infolge einer Schlittenfiilirung durch 
Tem pcraturwechsel hervorgerufenen L;ingcn;inderungeii 
leiclit zu folgen.

Die S tcuerung der Dampfcylinder ist dic gewolinliche 
Ridcrstcuerung m it G rund- und Espansionsschicbcr. D er 
letztere, teilweise entlastet, besitzt doppelte Einstromung.

*) Yergl. Gluckauf 1897, S. 557.

D cm cntsprechend zeigen dic abgcnommcncn Diagram nic 
einen sehr korrekten Absclilufs der Einstrom pcriode.

D ie Luftcylinder werden m iltelst R undschicber P aten t 
Fcrdinand Strnad gesteuert, eine Anordnung, dic in ih rer 
E infachheit und Zweckmafsigkeit sehr geeignet ist, die 
Aufm erksam keit der Fachlcutc auf sich zu lenken. D er 
Antricb je  zw cicr solcher Rundschicber erfolgt durch ein 
gcm cinschaftliches Excenter, dessen Bewegung niittelst 
Stangcn und Doppelhcbcln un ter dem Schicberkastcn 
der Dam pfcylinder weg nach den Luftcylindern iiber- 
tragen wird.

D ic Rundschicber sind sehr nalic an den Cylinder 
geriiekt und dadurch dic scliadlichcn Raum e au f eine 
geringe Griifsc heruntergezogen. Bekanntlich ist dam it 
einerscitsdcr Yorteil eines hohen volum etrischenW irkungs- 
grades erziclt, wiihrend andererseits die Kompression der 
Luft un ter niogliclist geringem Kraftaufw ande erfolgt. 
Dic A nordnung m it den Strnadschcn Schiebcrn bedeutet 
daher gcgcniibcr dem System der Kompressoren mit 
U cbcrstrom ung einen bedeutenden VorteiI, indem die 
im scliadlichcn Raum e enthaltenc gespannte Luft ilirc 
innewohnende A rbeit nutzbringend abgiebt und die liohe 
Ansaugefiihigkeit gew ahrt blcibt.

Die S teucrung ist auf der bciliegcnden Tafel in 
einem besonderen Schnittc dargcstellt. Der Saugkanal 
wird erst gcbniiet, nachdem die im scliadlichcn Raum e 
enthaltenc gespannte L uft un ter A rbcitsleistung an den 
Kolben bis zur A tm ospharcnspannung expandiert ist 
und blcibt b is zum  K olbentotpunktc offen. In der 
D ruckperiode ist nur der Schlufs — entsprcchend dcm 
anderen K olbentotpunktc —  fest gesteuert. D ie Y er-
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bindung des Cylinderinnern m it dem eigentliclien D ruck- 
rąum e geschieht durch je  sechs kleinc Yentilchcn, welche 
sich erst dann offnen, wenn im Cylinder der cntsprechende 
D ruck crrcicht, bezw. um  ein kleines iiberschritten ist. 
W ie ęrsięh tlich ,. liaben dię Yentile dann wiilircnd eines 
ganzen Kolbonriickganges Zeit sich wieder zu schliefscn; 
es ist daher eine holie U m drehungszahl bei gcrausch- 
losem Gange, also eine gute Ausniitzung der Maschine 
ermoglicht. D er hicr aufgcstellte K om pressor lauft auch 
in der T hat bei i  10 bis 120 U m drehungcn in  der 
Minuto noch durchaus ruhig.

Jed er Dam pfęylinder besitzt einen von frischem 
Kesseldampfe durchstrym tcn Dam pfm antel.

D ie Luftcylindcr sind m it K iihlm anteln umgeben, in 
denen reichlich kaltes W asser cirkuliert; ebenso sind 
sam tliche Deckel gekiihlt. K ann das K tihlw asser nicht 
un ter natiirlichem  D rucke durch M antel und Deckel 
geleitet werden, dann dient fiir jede  M aschincnseite je  
eine kleine, von einem Stcuerhebcl angetriebene Pum pe 
zum Herbeisehaffcn desselben.

W as die Leistung der M aschine betrifft, so saugen 
beide Cylinder zusamm en bei 110 Umdrehungen per 
M inutę stiindlich ca. 1400 cbm atm ospharische Luft an 
und komprimieren dieselbe au f einen Ueberdruck y o j i  

normal 3, maxiinal 4 Atm ospharen.

Aus den obenstehenden, bei der Inbetriebsetzung 
abgenommenen D iagram m en ist das korrektc Arbeiten 
sowohl der Mascliinen- ais auch der Kom pressorsteuerung

zu entnelimen. D er Kom pressor arbeitet seit nunm ehr 
vier Monaten durchaus zu unscrer Zufriedenheit. D ic 
saubcrc und exakte A rbeit verbiirgt aber eine dauernde 
Zufriedcnstcllnng. Die B auart und das ganze Aeufsere 
machen einen ruhigen und gediegenen E indruck. Die 
der Abnutzung unterworfenen Tcile sind siimtlich reich
lich bemessen. A lle im Innern liegenden Teile, ins- 
besondere die Rundschiebcr sind sehr leicht zugiinglich, 
so dafs dieselbcn innerhalb ganz kurzer Z eit heraus- 
genommen, nachgcsehen und cventuell gegen vorhandcne 
Ersatzschieber ausgewechselt werden kiinnen. Letztere 
Moglichkeit crscheint besonders dann, wenn eine langere 
U nterbrechung sehr unliebsam  em pfunden wiirde, recht 
beachtenswert.

Ais ein besonderer Vorzug ist die tiefe Lagerung 
der Rundschiebcr anzuselien. D iese Schiebcr erhalten, 
dank ihrer tiefen L ag c , alle Schmicre, welche dem 
Cylinder zugefiihrt w ird; sie werden deshalb bei guter 
K iihlung ohne Anwendung besonderer Schm ierapparate 
stets gut durchgeschmiert. E ine Besichtigung der Schiebcr 
nach ctwa dreim onatigem D auerbetriebe liefs erkennen, 
dafs bei dcnselben keine H arz- oder K rusienbildung 
stattfmdetj wic sie bei den Vcntilen und Yentilfedern 
eines iiltcrcn, m it dem gleichen M ineralol geschmierten 
Ventilkom pressors auftritt. A lle M etallllaclien zeigten 
sich namlich nach einfachem Abwischcn m ittels P u tz- 
wolle schiin rein. Die Scliicberflachen hatten  sich diclit 
eingeschliffen und w aren glatt, ohne Ricfen.

ErklStrungcn iiher die Preufsischen Kanalanlagen 
auf dem BinnenscMffahrts-Koiigrefs in Briissel.

D ie V erhandlungen des durch zahlreiche D ruck- 
schriftcn etc. vorziiglich vorberciteten K ongresses begannen 
am 25. d. M., friih um 9 U hr im Palais des Academ ies m it 
ciner Begriiiśungsansprache des Ehrcnvorsitzenden, des 
M inisters der Landw irtschaft und offentlichen A rbeiten 
d e  B r u y n ,  und des Y orsitzenden des O rganisations- 
Ausschusses, des Abgeordnetcn H e l l e p u t t e ,  Professor 
an der U niversitat Lowen. Zum  Schlufs dieser gedanken- 
reichen, dic A ufgabcn des Kongresses behandelnden An- 
sprachen nalim Ile rr  H elleputte Gelegenheit, die G aste 
in  dcutscher, englischer und holliindischcr Sprache noch 
besonders zu bewillkommnen. Von den fremden Nationen 
nahm  zuerst Exccllenz S c h u l t z ,  D irektor im  M inisterium 
der offentlichen A rbeiten in  Berlin, das W ort, um  fiir 
die vorziigliclie V orbereitung des K ongresses zu danken 
und daran einen R undblick au f die Aufgabcn der 
prculśischen W asserbau-V erw altung zu kniipfcn. Dic 
durch die letztjahrigen Hochwasser .cntstandcnen Schiidcn 
haben zur Errichtung des IIochwasser-A usschusses ge- 
fiihrt, dessen Arbeiten einen gewissen Abschlufs hin- 
sichtlich der Oder erreicht haben. Zugleicli is t dabci 
iiber allen Zweifel klargestellt, dafe die K analisierung
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eines F lusses die Bekam pfung der Hochwassergefalir 
iiberaus erleichtert und niclit, wic yielfach behauptet 
wurde, erschwert. An abgeschlosscncn Arbeitcii nennt 
der R edncr den Nordostsee-K anal, die Rcgulicrung der 
oberen Oder, den Odcr-Sprec-ICanal. dessen enormer 
V erkehr schon bei seiner Eroffńung Erw eiterungsbauten 
erhciscbte; an stadtiśchen U nternehm en w eist er hiri auf 
dic Ilafenbauten in  Dusseldorf, Koln, M agdeburg, Breslau 
und M altsch. D er VolIendung riahe und zum Tcil sclion 
in Betrieb sei der D ortm und-Em skanal m it scinem in 
dieser A rt einzigen Schilfshebewcrk, w ahrend dic A r- 
beiten am Elb -T ra v e -  K anał, am Seekanal P illau- 
Kiinigsbcrg. Swinem iinde-Stettin, an der N ord- und 
Ostkiiste der Friesisclicn Inscln, wic die Ufcrsiciicrung 
auf lle lgoland nach den Pliincn des Obcrbau- 
dircktors Franzius in  raschcm  Fortschritte sich befanden. 
D er V eranderung im  U nterlauf der F liisse durch Sink- 
stoffe, wie den Gefahren im O berlauf durch Iloch- 
wasser werdc glciclifalls \o llo  A ufm erksam kcit żuteil. 
Der lctztgcdachtcn Aufgabe sind die T halsperren zu 
dicncn bestim m t, dic in  den westliclicn Provinzcn m it 
ihrer urspriinglichen Aufgabe ais K raftspeicher auch 
diesen N utzen bereits verbanden. D ancben abcr sei 
die Y e r b i n d u n g  d e r  v o r h a n d c n e n  F l u l ś s y s t e m e  
nicht langer von der Ilan d  zu wcisen, insbesonserc
1. d ie  V c r b i n d u n g  d e s  D o r t m u n d - E m s k a n a l s  
z u m  R l i e i n  w i e  z u r  W e s e r  und Elbe, 2. die H er- 
sfcllung eines leistungsfahigcn W asserw eges Berlin- 
Stettin und 3. schlicfslich der A usbau des m asurischen 
Scekanals. D ie E inw endungen einflufsreichcr Kreise, 
welche in den W asscrw cgen nur E infallthore fiir aus- 
lUndische E infuhr schen wollen, ebenso die viclleicht 
schwer abw eisbaren K om pensations-Forderungcn anderer 
Landesteile diirfen die Ilaup tsache n icht aufscr Aclit 
lassen, dafs dic E isenbahnen allein dcm gesteigerten 
Verkelir n icht m ehr gcwachsen sind und ih re Ergiinzung 
durch von ihnen unabhangige Verkchrswege unabw eisbar 
sich geltend m acht. Dcmzufolgc w erde nach befriedigender 
bevorstehendcr Losung der G arantiefrage d e m  L a n d -  
t a g e  e i n c  V o r l a g e  v o n  4 0 0  M i l l i o n c n  M a r k  zur 
Ilerstellung der bezeichncten drci Verkehrswege zugehen 
und hoffentlich in weitere K rcisen der Bevolkerung 
getragen werden in der festen Ucberzeugung, dafs Land- 
w irtschaft ■ und Industrie au f einander angewiesen und 
in ihrem Bliihen von einander abhangig sind , dafs 
zugleich aber das Gcsamtwohl des Staates, unter an- 
gemessener W ahrung berechtigter E inzel-Intcrcssen, die 
oberste Richtachnur der preufsischen V crkehrspolitik 
bilden miisse.

Nach der Begriifsung nim m t der Kongrcfs in fiinf 
Kómmissionen dic E inzclbcratung wichtiger Fragcn vor, 
der dann am Sam stag dic gem einsam c Schlufssitzung 
folgen wird. D ancben w ird — ganz abgcsehen von 
gastlichen V eranstaltungen — den M itgliedcrn einc Fiille 
von Anregungen durch Ausfliige nach Briigge, Ilcyst,

Ostendę (26 . Ju li) , w ie Ańfwerpen (28. Ju li)  und Liittich 
(1 . A ugust) gcboten sein. D ie in  den Kommisśiónen 
behandelton Fragen von allgcincincm wirtschaftlichcn 
Intcressc, u. a. die Form en des Schiffszuges und des 
SchilTswiderstandcs sollcn eyent. spater gesondert be- 
sprochen werden.

Der heutige Stand der Aluminium-Industrlc.
Yon Dr. U. Ńe  u mann.

Um den augcnblicklichen Stand einer Industrie  richtig  
beurteilcn zu konnen, ist es notig, sich den Gang der 
Entw ickelung kurz zu vergcgenwartigen. D ics ist be
sonders angebracht bei der Entw ickelung der A lum inium - 
Industrlc, welche in verschicdcncr Ilin sićh t einen aufscr- 
gewbhnlichen Y erlauf genom men hat. Alum inium  ist 
zuniichst in der Reihe der N utzm etallc das jiingste ; 
dann ist es das einzige M etali, welchcs d irekt aus seinen 
Erzen durch den elektrischcn S tro m " im. grofsen Mafs- 
stabe gewonnen wird. Seine Próduktion liat in 
einer kurzeń Spannc Zeit eine derartige Stcigerurig er- 
fahron, das z. B. N ickel-M etall sowohl der Menge wie 
dem Preise nach im laufenden Ja h re  errćicht, wenn 
nicht iibertrolTen wird.

V or 50 Jah ren  hatte  kaum  jem and A lum inium  in 
m etallischer Form  gesehen, denn W o h l c r  hatte  zw ar 
1827 schon A lum inium chlorid m it K alium m ctall redu- 
ziert, hatte  aber nur ein graues, leicht verandcrliches - 
Pu lver erhalten, erst bei seinen 1845 w ieder auf- 
genom m enen V ersuchen gelang es ihm durch U ebcrleiten 
von A lum inium chloriddam pfen iiber K alium  einige 
gliinzcnde Kiigclchen von A lum inium -M etall zu erhalten.
D ic crste G rundlage fiir einc industrielle D arstcllung ; 
legte S t.  C l a i r e  D e y l l l c  durch seine 1854 auf- 
genom m encn Yersuche. E r ersctzte K alium  durch das 
billigcrc N atrium , verbesserte die Ilerste llung  des letzeron 
und beschiiftigte sich m it der Y erbilligung des Roh- 
m aterials. Durch m atericlle U ntcrstiitzuńg des K aiscrs 
Napoleon I I I .,  welcher sich lebhaft f iir  das neuc M etali 
interessierte, wrurde es ihm  moglich, sein Verfahren 
praktisch zu erproben. A uf der W eltausstellung zu 
P aris 1855 errogte zum ersten Malc das „S ilber aus 
L clim ", wclches bereits in kleincn Blockcn aufg rste llt 
war, berechtigtes A ufschcn. Alś erster G ebrauchsgegen- 
stand w ar eine fein ziselierte K inderklappcr fiir  den 
Prinzen L ulu  angefertigt. D ic Devillcsche Reduktions- 
m cthodeb lieb  ca. 30 Ja h re  lang das einzige industrielle 
Y erfahrcn; die w ahrend dieser Zeit erfundenen V er- 
besserungen bcschrankten sich a u f weiterc V erbilligung 
der N atrium gcw innung. D ie W cltausstellungen in Paris 
in den Jah ren  1855, 1867, 1878, 1889 geben ein 
trcfflichcs Bild der Entw ickelung derA lum inium -Industrie . 
W ahrend  zwischen 1855 und 1867, auch faśt bis 1878 
kein w esentlicher technischer Fortsćhritt zu bem erkeh 
ist (n u r der P reis war herunter gegangen), -wieś die
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A usstellung von 1889 einen kaum  geahntcn Aufsehwung 
der Industrie auf. Es waren Gufsbliicke bis Y2 t schwer 
ausgcstellt. D ieser Unlschwung w ar aussclilicfslieh dom 
Eingreifen der E lektrolyse zuzusehreiben. Selion 1854 
liatten unablńingig yoneinander B u n s e n  und D e v i l l e  
A lum inium  durch Elektrolyse des geschmolzenen Chloridcs 
erhalten. Die Erfindung liefs sich aber industriell nielit 
vcrw crtcn, da elektriselie M aschinen nielit existierten, 
der Zinkv.erbrauch in galvanischen Batterien aber dic 
Strom erzeugung zu tćuer m aęnte. E rst 1883 kam die 
E lektrolyse teclmisćh iriBćtrięb, ais nach den G r a t  z elschen  
Patcnten  A lum inium  au f den W erken zu Ilem elungcn 
bei Bremeri durch Zerlegung der Doppelflnoride ge- 
wonnen w urde. 1885 fabrizierten die Gebr. C o w l e s  
in ihrem  elektrischen Ofen zu  Lockport (N ew -Y ork) 
A lum inium legierungen. Aber erst nachdem  der I I e r o u l  t -  
Prozefs 1888 durch dic A lum inium -Industrie-A kticn- 
geseilschaft in Neuliausen am Rheinfall bei Sehall- 
hausen, und 1889 der H a ll-P ro z e fs  durch die P itts- 
burg-Ileduction-Com pany m it grofsen M ittcln ausgefiihrt 
w urde, iindertc sich das Bild der Industrie. W ahrend 
1855 das K ilogram m  A lum inium  noch 2400 J L  kostete,, 
was durch den holien P reis des Reduktionsm ittels ver- 
u rśaeht war (das K ilogram m  N atrium  kostete 1600 Jl?), 
w ar der P reis bis 18S6 f i i r .d a s  durch N atrium  redu- 
zierte M etali auf 100 J L  gesunken (N atrium  ca. 8 J . ) .  
C a s t n e r  verbesserte die N atrium gew innung derart, dafs 
1888 dic Ilcrstellungskosten  fiir  das K ilogram m  N atrium  
nur noch 1 ,6 0 — 2.00  JL . betrugen; der P re is des Alu- 
miniums sank au f 47 ,50 J L  Jcdoch  auch diese V er- 
besserungen konnten den alten D eville-Prozefs nicht. 
retten, .denn die A lum inium werke von N euhauscn liefertcn 
im F eb ruar 1890 das K ilogram m  A lum inium  fiir 27,40^/ć., 
Septcm ber desselhen Jah res  fiir ló ,2 0  J L , F ebruar 1891 
fiir 12 J L  und im Ńovcm ber desselben Ja h re s  sogar 
fiir ' 5  J L  D ic fiir eine Produktion Yon 50 000 kg 
A lum inium  1887 ńach dem D ev illc-C astner-P rozefs 
eingcrichtetc A nlage bei Birm ingham  mufstc den Betricb 
ćinstellen, ebenso andere Anlagcn. Alle diese Prozesse, 
auch einigc elektriselie, sind vcrsehwunden, und augen- 
blieklich beherrscht der I la ll-  und der Ileroult-Prozefs 
die ganze Produktion.. Beidc Verfahren erzeugen das 
M etali durch w irklichc Elektrolyse eiher Liisung ge- 
schmolzcner Thonerde (zum  U nterschied vom Cowles- 
Prozcfs). H a l l  benu tzt ais Losungsm ittel K ryolith oder 
ahnliche Doppelfluoride, ais Anodę dient ein Kohlerohr, 
durch welehes das zcrsetzte A lununium oxyd im m er wieder 
ergiinzt w ird. H e r o u l t  schmilzt zwischen den Elektroden 
Thonerde. oline Zusatzc ein und elektrolysiert die wasser- 
k lare Liisung, wobei cin Biindel aus Kohlenstiiben dic 
Anodę bildet. Angeblich. w ird jcdoch auch m it Kryolith 
vorgearbeitet. Ais K athode dientc der kohlcgefiitterte 
K asten, spiiter schcibenformige P latten  am Boden, walir- 
scheinlich aus A lum inium  fiir die Reinalum inium - 
D arstellung, aus K upfer fiir die Alum inium legierungen.

P rak tisch  ahneln sich beidc Prozesse wohl ziemlich, da 
man sich gegenseitig  Yersliindigt hat, auch in betreff 
des V erkaufes und Preises in den einzelnen Liindern.

Anfang 1897 w urde die W eltproduktion an Aluminium 
von folgeuden W erken erzeugt:

Tagliclie
Produktion

V o r e i n .  S t a a t e n .
Pittshnrg Kedurtion Comp. Kensiuglon Pa. 1600 PS. 000 kg

„ „ „ Niagara Falle . 1GÓ0 „ 1000 „
S cli w e i i.

A lum in.-lndnstrie Akt.-Gesellsch Neuliausen 4000 2270 „
F r a n k r e ł n h .

ŚociiSto Electrometallurg. Franę. Lapraz . 2500 „ 1370 „
Socie"t. Indust. de l ’Aluminium St. Michel 2000 „ 1134 „

11 700 PS. 667.0 kg
D ic W eltproduktion betrug

1895 ................................  1 426 760 kg
1896 ................................ 1 789 676 „
1897 ......................... ...... 3:4:14 400 : „

Letztere Mcnge muf? ganz ■ gcw altig erschcincn, wenn
man bedenkt, dafs 1854 — 1856 im ganzen nur 25 kg 
hergestcllt worden sind.

Im  Laufe von 1897 sind eine Reilie neuer W crkc 
erbaut, welche zum Teil schon in Betrieb sind: 
an den Foyers Fallen  in Schottland . . . 3000 PS.
bei Rhcinfeldcn (Schw eizergrenze) . . . .  6000 „ 
an den Sarpsfors Falleń  in  Norwegen . . . 5000 „
an der G astciner Aehe; andere W erke w erden vergrofsert, 
so z. B. die W crkc an den N iagarafallen au f fast dic 
drcifachc Lcistung, sodafs dieses Ja lir  au f eine Produktion 
von rund 5 000 000  kg zu rechnen ist. An der Produktion*) 
von 1897 w aren beteiligt die Schweiz m it rund 800  t, 
Frankreich m it 500 t. England m it 300 t, Nord-Am crika 
m it 1 8 0 0 1. D er P re is  ist inzwischcn au f 2 ,50 JL  
pro Kilogram m  gesunken und w ird sich Yoraussichtlich 
nicht Yicl w citer m ehr erniedrigen lassen. D ic Ilofinungen, 
welche m an anfanglieh hegte, dafs jedes thonerdehaltige 
M ateriał, also z. B. jed er Tlion und Lclim  sieli zur 
Alum inium gewinriung cignen werde, liaben sich nicht 
crfiillt und w erden sich auch nicht erfiillen. Alum inium  
in seinen V erbindungen ist naehst dem SauerstolT und 
der K icselsaure das verbreitctste E lem ent in der E rdkruste, 
nam entlich sind thonerdehaltige D oppelsilikate cin 
Bestandteil yieler urspriinglicher Gestcine. A lle M ineralien 
aber, Avelche vicl Eisen oder K ieselsiiure enthalten, sind 
v o n ' Yornherein Yon der dircktcn V erarbcitung auf 
A lum inium  ausgeschlossen, da diese E lcm cnte die 
F abrikation stiiren oder das M etali Yerunreinigcn, eine 
Raffination des M etalls aber nicht angangig ist. Ais 
Ausgangsm aterial fiir dic M etallgewinnung dient ehemisch 
reine Thonerde, welche einstwcilen nur aus zwei n icht 
zu liiiufig vorkommcndcn M ineralien, dem B auxit und 
dem K ryolith gewonnen wird. N ur der Cowles-Prozcfs 
hat aussclilicfslieh K orund ais Rohm aterial benutzt. D er 
K ryolith is t ein N alrium -Alum inium fluorid, welehes

*) Statist. JBeri«lite der Metallgcsellschaft Frankfurt a. M.
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nur in Siidgronland in grofseren Mengen Yorkommt; der 
B auxit ist ein Gemenge von Thonerde und Eisenhydroxyd, 
wovon sieli m achtigc Lager in Siidfrankrcich, in K rain, 
in Irland und in  den Ver. S taaten fmden. D er B auxit 
wird m it Soda um gesetzt, das entstehende liislichc 
N afrium alum inat w ird m it K ohlensaure zersetzt, wobci 
Soda und eisenfreie Thonerde resultieren. Kryolitli wird 
mit K alli gegliiht, es bildet sieli ebcnfalls N atrium - 
alum inat, welches abgezogen und m it K ohlensaure zer
setzt wird.

Die billigc A lum inium erzeugung ist nur dadurch 
moglieh, dafs die W erke grofse W asserkriiftc zur 
Yerfiigung haben, welche ihnen den clektriselien Strom 
oline grofsen Kosten liefern. D ie A lum inium herstellung 
gescliieht in den reihenw eise aufgestollten kastenartigen 
Oefen, und zw ar ist der Betrieb kontinuierlich. Das 
Metali w ird von Z eit zu Zeit abgestochen, walirend die 
vom Strome zersetzte Thonerde fortwalirend ergiinzt wird.

W alirend friiher das ganze Bestreben darauf geriehtet 
war, den Prozefs der Ilerstellung zu verbessern, bcniiiht 
man sieh seit einer R eihe von Ja h re n  die Anwendbar- 
keit zu untersuehen und die Y erw endung zu vergrofsern. 
W enn man dic crzeugten M engen betraelitet, mufs man 
sieh allerdings fragen, wo werden dieselben Ycrbraucht? 
Von einer U eberproduktion ist yorlaufig noch keine 
Ilede. D eutsehland allcin h a t in den crsten 8 Monatcn
1897 cingefuhrt: aus der Sehweiz 546 .000  kg, aus den 
Yer. S taaten 71 300 kg, aus Frankreich  33 300 kg, 
das sind 669 000 kg gegen 360 800 im Ja lire  1896. 
E ine genauc A uskunft lafst sieli iiber die V erw endung 
niclit geben, aber es verlohnt sieh wohl der Miilie der 
Yerwendung des Metalles einmal nachzugehen.

A lum inium  ist ein fast silbcrweifses M etali, wcieli, 
aber zalic, liifst sieh zu diinnen B lattern auswalzen 
(B lattsilbcr der Buchbinder), zu D ralit ziclien, es ver- 
tragt aber aucli das P ragen, Stanzen und Treiben sehr 
gut. D ie Zugfestigkeit des gegossenen A lum inium s 
betragt 10— 12 kg pro qmm bei 3 pCt. D ehnung, also 
ungefahr so viel wic Gufseisen. K alt gewalztes oder 
gcschmiedetes A lum inium  bekom int eine Zugfestigkeit 
wic gegossene Geschiitzbronze. Zu den wertvollstcn 
Eigenschaften geliort sein geringes spezifischcs Gcwicht. 
Fiir K onstruktionsteile m it vorwiegendcr Eigenbelastung 
iibertrifTt es daher selbst S tahl- und E isensortcn: im
Falle fremder Bclastung jedoeh kann A lum inium  andere 
Metalle nieht ersetzen, am  wenigsten Schmiedceiscn und 
Stahl. D agegen zeigen Alum inim nlegierungen sehr 
giinstige Festigkeitscigcnsehaften. D ie Zugfestigkeiten 
betragen fiir Rcinalum inium  (gewalzt oder geschm iedet)
27 kg pro qmin, 10 pCt. AIum inium -Bronze 65 kg,
3,5 pCt. A lum inium -M essing 65 kg, 1 pCt. A luininium - 
Messing 40 kg, gcwohnlichcs Mcssing 22 kg, Kupfcr, 
gewalzt, 23 kg, Schmicdeeiscn 35 kg, Gufsstahl 55 kg. 
Daraus gelit hcrvor, dafs yerschicdene A lum inium - 
legierungen den nichtrostenden M etallen und dereń

Legierungen iiberlegcn sind. Aluminium legiert sieli 
leiclit m it anderen M etallen, nur Bici, Antim on und 
Quecksilber sind ausgcnomm cn. U nter den Legierungen 
finden m chrerc speziellc A nw cndung, z. B. N ickel- 
A lum inium  fiir Juw elierc, W olfram -A lum inium  fiir mili- 
tarische Zwecke, A lum inium -Cadm ium  dient ais Lot, 
Gold und A lum inium  giebt eine Purpurfarbe u. s. f. 
Legierungen, welche aber wirklich den V erbrauch be- 
einflusscn, sind diejcnigen m it K upfcr: A lum inium bronze 
und A lum inium -Zink bezw. Messing. Man stelit bei der 
A lum inium darstellung dirckt im elektrisclien Ofen kon- 
zenfrierte Legierungen her, welche dann ais Zusatz in 
beliebiger W eise re rw and t werden. A lum inium zink 
findet in der V crzinkerei Verwendung, w eiter ais Zusatz 
beim Messinggufs, wobci klcine Mengen nur ais D es- 
oxydationsm ittel wirken, griifsere M engen jedoch (5  bis
10 pOt.) die D ichte der Gufswaren und die Zugfestig
keit gew alzter Stiicke wcsentlich erhohen. A lum inium - 
bronzen m it versehiedenem  Gehalte (bis 10 pCt. 
A lum inium ) sind im  Ilandcl zu haben und begegnen 
steigender Nachfrage. Legierungen m it Eisen haben kein 
befriedigendes Ergebnis geliefert, trofzdem aber verbraucht 
die E iscnindustrie viel griifsere M engen Alum inium  ais 
die Legierungstechnik, und zw ar ais Zusatz beim Y er- 
giefsen von Stahlsorten und Gufseisen. D ie zugesetzten 
Mengen betragen beim Sienicns-M artin-Sfahl 60— 120 gr 
pro Tonne Stahl, bei Bessem er-Stahl 2 0 — 90 gr, bei 
Gufseisen 0 ,5 — 1 pCt. A lum inium  w irkt namlich ais 
kriiftiges D esoxydationsm ittel, wodurc.h T richterbildung 
und dam it der Abfall verringert wird, es beruhigt die 
Aufwallungen und erhoht dic Ilomogenitiit der Gufsstiicke, 
indem Entm ischungen verhindert, geliistc Oxydc reduziert 
werden etc. Ilierdurch  crhalten die Gufsstiicke glcieh- 
miifsige Obcrilachen und dic Zugfestigkeit des Stahlcs 
wird erhoht, ohne dic D ehnbarkcit zu beeintrachtigen. 
Mcist setzt man reines A lum inium  zu, es wird jedoch wohl 
aucli noch Ferroalum inium  gebraucht. Soli Alum inium  
selbst vergosscn werden, so m iissen ilim einige Prozent 
anderer M etalle (H artungsm ittel) zugesetzt w erden; das 
Gicfsen gcsehicht bei muglichst niederer Tem peratur. 
A lum inium gegenstande lasscn sieh leicht mit anderen 
M etallen uberziehen, nachdem  Yorlier cine diinne K upfer- 
schicht durch cinfaches Eintauclicn in eine K upfersalz- 
lijsung au f den Gegenstand gebraclit worden ist.

D ie B enutzung von Alum inium  zu Gebrauchsgegcn- 
standen, hergcstellt durch Gufs, Stanzen, Schm ieden etc., 
nim m t immer m ehr zu. hauptsiichlich fiir Kiiehengerate, 
besonders in Amerika. Grofsere Mengen Aluminium 
sind probeweisc fur M arinezwecke, ^iir Mobeln, Be- 
dachnngen, A uskleidungen etc. verw andt worden. F rank- 
rcich hat auch zwei Torpedoboote aus Alum inium  gebaut, 
gegen Scewasser ist aber das M etali offenbar niclit 
w iderstandsfiihig genug. Dagegen hat A lum inium  sieh 
fiir M ilitarausriistungen, z.B . zu Feldllnschen, II('lmen ctc., 
ganz gut bcw ahrt. Dic Fahrradindustric benutzt Alu-
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m inium rohren fiir dic Ralimen. Ebenso versucht man 
fiir silberplatticrte GcriUc das N cusilbcr und Britannia- 
m ctall durch A lum inium  zu ersetzen. In tercssant ist 
die Verw endung ais Ersatz lithographischer P latłcn. 
Infolge seiner liohen clelctrischcn Leitfahigkcit h a t es 
7.. B. au f den N iagaraw crkcn dio Leitungskabel aus 
K upfer crsetzt. D ic Leitfahigkcit bctriigt 63 pCt. von 
der des Silbors. D a A lum inium  praktiscli unmagrictisćh 
ist, so w ird es jedcnfalls bcim Dynam om aschincnbau 
und zu sonstigen clektrischen Zwecken, z. B. auch an 
Stelle des h isher venvendetcn M essings bci clektrischen 
Apparafen Y erwendung finden. Zu Munzzweckcn bat 
man A lum inium  ebenfalls zu yerwenden gesuelit, so 
z. B. in N ordam crika fiir dic kleinsten Scheidcmunzen, 
man ha t denselbcn jedocli don Y orw urf gcm acbt, sic 
scicn zu wcieli. Dagegen findet man auch bei uns 
haufiger Dcnkmiinzen aus Aluminium oder seinen Le- 
gierungen m it sclioncr scharfcr Priigung.

D ic kriiftigen Reduktionswirkurigcn des Aluminiums 
waren latige bekannt.; cino ganze Rcibc Forschor hatten 
Versuche angostellt, die Y erbindungsw arm e des A lu
m inium s m it dom SauerstolT zu schwierigorcn Reduktionen 
auszunutzen. L . F r a n k  vcrśucht au f diese W eise 
Phosphor darzustcllcn. G ro e n  und W a h l  stclltcn 
M angan und Chrom in reinem Zustandc hcr. W ahrerid 
dic friiheren A utoren m cist noch von aufecn die W arnic 
znfiihrtcn und dann plotzliche, licftige Reaktionen er- 
hiolten, trug M o is s a n  die zu reduziorenden Oxyde in 
geschmolzoncs Alum inium  cin, um Legierungen zu er- 
zielon. E rst durch G o ld s  cli m i d t (Essen) ist in aller- 
jiingster Zeit eine M ethode bekannt geworden, welche 
gestattot, die Rcaktion nach W unscli zu regulieren. Auf 
dicsc W eise gelingt es, die ontstehende H itzc z. B. zum 
E rhitzen von Nietcn, zum Ilartlo ten  in hochst cinfachcr 
W eise zu benutzen, andorerseits ist hiordurch cin W eg zur 
Reindarstellung schr schw er schmelz- und reduzierbarer 
Metallo (Chrom, M angan, W olfram , Bor, Molybdan u. a.) 
angegeben, welcher die kleincn clektrischen Oclen fiir 
derartigc M ctallreduktioncn entbehrlich m acht. D ie von 
G o ld s c h in id t  angegebene M ethode ist von w eittragender 
praktischer Bcdeutung. A uf diesem AVege wird uns 
Tielleicht noch m anehe U eberraschung vorbchalton sein. 
So sehen wir, dafs sich die IIolTnungcn, welchc man 
urspriinglich an dic Entdeckung des A lum inium s kniipfte, 
d. li. an scine V erw endung fiir technischc Zwecko, 
Tielleicht doch noch erfiillen, wenn auch in etwas anderer 
W eise ais man urspriinglich yerm utet liatte.

Piiospliate roń Tennessee.
(Nach einem Bericlite von C. W. I l a g e s  im 17. Jahresbericlite 

des United Staates Geolog. Survey.)
Im  Ja h re  1893 wurden im westlichen Tcile des

m ittleren Tennessee hochprozentige Piiospliate in bc-
trachtlicher Menge entdeckt, dereń Lagerungsverhaltriisse

seitdem niilier untersucht worden sind. Diese Piiospliate 
zerfallcn in 2 Grnppen, doren jede w ieder aus einer 
Reilie von V arietaten bestelit.

I . Schwarze Piiospliate:
1. konkretioniir;
2. lagcrfórniig;

a) oolilliische,
b) derbe,
c) konglom cratisch,
d) schiefrig.

II. W cifse Piiospliate:
a) steinig,
b ) broccienartig und diinnschiefrig.

Die schwarzen Piiospliate sind devonischen Altors 
und bofinden sich au f primiirer Lagerstiitte, d. h. sie 
entstandon w ahrend der Bildung der D eronschichten 
und haben diesclbcn Um anderungen mitgcm aeht, wie 
die Gestcinc, in denen sie <*ingebottct sind. Im  Gegcn- 
satz dazu finden sich die weifsen Piiospliate ausschlicfslich 
au f sekundarer Lagerstiittc und sind auf derselbcn in 
selir jugcndliclier Zeit, wahrscheinlich erst in der Quart;ir- 
periodc zum  Absatzc gelangt.

D as in Frage kommondc G cbiet wird von den For- 
m ationen des Silur, des Devon und  des K arbon zu- 
sanimcngesetzt. D er silurischo K alkstein, der in cinem 
ausgedehnten Gebiete dio U nterlage der gesam ten jiingcren 
Scbiclitcn bildet, ist durch die Erosion in den Fhifsthiilern 
zntage gebracht worden und zielit sich bei seiner 
horizontalcn L agcrung in allc kleincn Nebenthalchen 
liinein. U eber ihin folgt in der iiufserst geringen 
M iichtigkeit von nur 10 — 12 Fufs die Devonformation, 
die trotzdem aus v ier scharf von einander untcrschcidbaren 
Glicdcrn bestelit, dic in ziemlich glcichmafsigcr W eise 
iiber woite Gebiete vcrbrcitet sind. Das tiefste Schichten- 
glied bildet ein grauer Sandstein, der selir m assig ist 
und stellenweisc den Charakter eines Quarzites annim m t. 
Seine grofste Stiirke, 4 — 6 Fufs, erlangt er in der Niilie 
des Tcnncsseeilusses, nach Osten hin nim m t dieselbe ab 
und am Swan Creck ist er nur noch durch wenige Zoll 
m achtige Schiefer vertreton. D ariiber, oder wo der grauc 
Sandstein felilt, unm ittclbar iiber dem blaucn Silurkalkc, 
lagert das wichtigsto Glicd dieser dcvonischen Scliichten- 
folge, ein schwarzer Phosphorit. D as dritte  Glied ist 
ein schwarzer Kohlenschicfer, dessen Miichtigkeit z wis cli en 
einem Zoll und 4 — 5 Fufs sehwankt. E r ist der letzte 
w estliche V ertrcter der schwarzen Schiefer, die im 
ostlichen Tennessee bereits 15 Fufs Miichtigkeit besitzeu; 
und in K entuky  und V irginia zu m ehreren hundert F u 6  
anschw cllen. E r besitzt eine gcwisse Aclm lichkeit m it 
der K annelkohlc, was zu yerschiedcnch yerungluckten 
U ntcrnehm ungcn V eranlassung gegebci; hat. D ieser 
Kohlenschicfer entliiilt selir betrachtlichc Schwefelkics- 
massen, durch dereń V erw itterung im Ausgehenden, in 
V erbindung m it den in diesem Ilorizonte auftrctenden 
Quellcn, A blagerungen von Eiscnocker und Sulfaten gc-
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sehaffen werden. D as Devon cndigt nach obcn m it einein i 
griinliclien oder b laulieh- grąucn kornigen Sandstein, 
derbisw eilen eine unregelmiifsigc seliiefrige S truk tur besitzt 
und ganz allgeinein reichliche Mengen yon Pliospliorit- 
konkretionen enthiilt. Dio konkrctionarcn Phosphate 
in dem untcren griinen Sande besitzen vollkommene 
Analogien m it denjenigen dĉ r kam brischen Sandsteine 
bei Neu-Braunscliweig und m it den Griinsanden in der 
englischen K reide. D ie P liospliorite liaben teils spharische 
Gestalt, teils sind sie unregclmiifsig gestaltete Ellipsoidc 
und erlangcn im letz teren F alle  bis zu 2 Fufe Lange 
und ł/ 3 bis */i dieser Dimension in der Starkę. Am 
wielitigsten ist das Lager von mas-dgen Phosphatcrij 
welcbes iiber dem Griinsand liegt. Zum Teil besitzt 
dieser Pliospliorit einen oolithischen Charakter und 
erinnert dann an einen porosen Sandstein. D ie kleinen 
Oolitlie sind in eine feinkornige, strukturlose M atrix ein- 
gesclilossen, die der V er\vittcrung geringeren W idcrstand 
leistet, ais die Pliospliorite, sodafe dieselben scliliefelich 
ais eine lockere, feinkornige Masse iibrig bleiben. D er 
derbe Pliospliorit glcicht einein homogenen, feinkornigen 
Sandstein von schw arzgrauer oder schwarzblauer F arbę 
und yerw ittert viel weniger leicht ais die oolitliisclie 
Varietat. An anderen Stellen besitzen die Pliospliorite 
den Charakter von K onglom eraten und bestehen dann 
aus einem groben K ies, dessen einzelne K orner 
bis zu Yi Zoll Durclim esser besitzen und teils aus 
Phosphoriten der oolithischen Yarietiit, teils aus Quarz 
bestehen. D azwischen findcn sich dann noch grofsere 
Stiicke, die dic deutlichen Spuren der A brollung zeigen 
und melir ais einen Zoll Durclim esser besitzen. Sie 
gleichen inlolge ih rer Ilom ogcnitiit durchaus dem 
schwarzen Feuerstein . D er seliiefrige P liospliorit gleicht 
einem feinkornigen, seliiefrigcn Sandstein und zerfdllt 
entweder in aufeerordentlich diinne Lam ellen oder in 
Schichten von einem oder m ehreren Zoll Stiirke. Die 
M achtigkeit dieser A blagerungen ist sehr yerschieden 
und schwankt zwischen wenigen Zollen und 2 — 3 Fufe. 
In 2 beigegebenen yortreflliehen K arton ha t der Vcr- 
fasser die beiden Ilauptp łiosphatd istrik te  am Swan-Crcek 
und im Perry  -  County zur D arstellung gebracht und 
dabei in aufeerordentlich anscliaulicher W eise die Gebiete 
gleicher M achtigkeit der Phosphoritlager durch Linien 
umgrenzt, die von 6 zu 6 Zoll aufeinandCrfolgen, sodafe 
man mit einem Blick die M achtigkeit der Schichten an 
jeder einzelnen Stelle ihres Vorkommens ohne weiteres 
erkennen kann. Alle F lotze m it melir ais 24  Zoll 
M achtigkeit sind zusammengefafet, es ergiebt sich daraus, 
dafs inbezug au f die M achtigkeit keine bestimmten Gesetzc 
herrschen, sonderu dafe die m achtigeren Ablagerungen 
in Ellipsen darstellenden Gebieten m it der yerschiedensten 
Orientierung der Ilaup tachse auftreten. F iir dic praktische 
V erw ertbarkeit kommt indessen nicht allein dic M achtigkeit 
der Schichten in Fragc, sondem  es spielt dabei auch 
der G ehalt an Calcium phosphat cinc bedeutende Rolle,

sodafe z. B. ein nur 2 Zoll maclitiges Lager m it bestem 
Erfolg ausgebeutet werden kann, wenn der Phosphor- 
siiuregehalt eine gew isse llohe  besitzt, wiihrend andrerseits 
selbst bei bedeutend griifeerer M achtigkeit ein Gcwinn 
nicht zu erzielen ist.

D ie P hosphate au f prim arer Lagerstiitte sind un- 
zweifclliaft a u f  dem Boden eines Meeres von geringor 
Tiele entstanden und au f organische Lebewesen zuriick- 
zufiihrcn, un ter denen F ische eine heryorragende Rolle 
gespielt zu liaben scheinen. D ic aufeerordentlich gleicli- 
mafeige A usbreitung der relativ diinnen Scliicht iiber 
ungewohnlich grofee A reale ist wahrscheinlich auf 
Strijmungen zuriickzufuhren, die die W asser dieses 
Aachen Meeres bis zu seinem G runde in Bcwegung er- 
hielten. — Die wcifeen Phosphate sind aufeerordentlich 
jugendlichcn A lters und w urden erst abgelagert, ais das 
ganzc G ebiet durch die Erosion bereits wesentlich er- 
niedrigt und die heutigen Tliiiler bis zu 2/3 ihrer gegen- 
wiirtigen Tiefe eingesęhnitten waren. Die m it K ohlen- 
siiure beladenen atm ospharischen W asser losten aus den 
karbonischen und dcvonischcn Schichten phosphorsaure 
Salze aus und trugen dieselben mit sieli fort, bis sie, 
ais Q uellen wieder zutage tretend , an der Luft ihre 
K ohlensaure und dam it ihre Losungsfahigkcit verlorcn. 
A uf diese, W eise konnten sie yorhandenen G ehangeschutt 
m it Phosphatbindem ittel zu einer Breccie yerkitten. In  
anderen Fallen  entstanden die Pliospliorite dadurch, dafe 
die m it Salzen beladenen W asser Ilohlraum e des Gesteins 
erfiilltcn und  durch Y erdunstung ihre M ineralien ab- 
setzten. D ie A uflosung der K alksteine befreite dann 
dic entstandenen H ohlraum ausfullungen, so dafe die
selben bei der Zcrstorung griifeerer Scliichtenkomplexe 
allm ahlich an der Oberflache sieli anreiclicrn konnten. 
Es liiingt m it dieser Art der Entstehung zusamm en, dafe 
derartige rezente P hosphatlager nur eine geringe riium - 
liclie A usdehnung besitzen, und dafe auch ihre Miichtig- 
kcit keine iibermafeig grofei1 ist, umsoweniger, ais auch 
die Erosion noch sehr grofee Massen der so entstandenen 
Qucllabs;itze wieder zerstiirt und fortgefiilirt hat. Auch 
yerlangt, im Gegensatze zu den schweren hochprozentigen 
Phosphoriten des Devon, der weifee Pliospliorit wegen 
seiner zahlreichen V erunreinigungen eine an Ort und 
Stelle yorzunehmende K onzcntration, um yerlrachtungs- 
fahig  zu werden. D iese K onzcntration aber bereitet 
gcwisse Schwicrigkeiten, da die Differenzen im spezi- 
fisclien Gcwiclit zwischen dem Pliospliorit und den iibrigen 
m it ihni yorkom m enden Gcsteinen ziemlich geringl iigig 
sind, so dafe eine meehanisehe A ufbereitung nicht durch- 
fiih rbar ist; es mufe yielmehr die ganze Scheidung durch 
H andbetrieb erfolgen I)ageg('n sind die A ussichten iiir  
die V erw ertung der primiiren deyonischen Pliospliorite 
aufeerordentlich giinstigc. K.
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Mittcilungen iiber die Bruderladen Oesterreiclis 
i ni Jalire 189G.

Mit Sclilufs des Ja h rc s  1896 bestanden in ganz 
Oesterroich 269 Briulerladon m it 226 K rankon- und 261 
Pcnsionskasscn. D ie A ktiva der K rankenkassen bc- 
trugen im garizen 961 074 11., dic denselbcn gogeniibor- 
stohendon Passiva 122 532 ii., sodafs sich das schliefs- 
licli verbieibcride A ktiw erm ogen sam tlicher K rankcn
kassen auf S38 542 fl. stellte; liiervon entfiel auf dic 
K rankenkassen bei den ararischen W erken ein Aktiv- 
vermogen von 34 539 11. D as Verm.ogen der Provisions- 
kassen belief sich m it Ende des Berichtsjahres auf
28 769 321 11., wovon 2 583 933 fl. auf dic Provisions- 
kassen bei den ararischen W erken entficlen.

Bei den K rankenkassen waren 151 844 versicherungs- 
pllichtige M itglieder, 6089 Provisionistcn, 159 374 An- 
gehorige von Ycrsicherungspflichtigen Mitgliedern und 
8084  Angchorige von Provisionist<*n, sonach zusammen 
325 391 Personcn versicbert. Den Provisionskassen ge- 
l u i r te n  133 761 Y o l lb e re ch t ig tc  und 10 564 minder- 
berechtigtc M itg l ie d e r ,  sowie 2 3 9 2 2 4  anspruchsberechligtc 
W eiber und K inder an.

Im  Provisionsbe>.ugc standon: 14 354 ehemaligc
M itglieder, 15 598 W itwen, 10 440 W aisen, zusammen 
40 392 Personcn. Gegeniiber dem Y orjahrc ist die An- 
zahl der proY isionierten ehem aligen M itglieder um 967, 
jene der provisionierten W itw en um  267 und jene der 
W aisen um 235, sonach die Gesam tzahl der im Provisions- 
bezuge stehenden Personen um 1469 gestiegen. Die 
vęrsicherungspflichtigen M itglieder brachtcn fiir sich im 
ganzen 728 625 Gid., fiir ihrc Angehorigen 153 080 Gid., 
zusamm en 881 705 Gid. K rankenkassenbcitrage auf. Die 
Provisionśkassenbeitrage betrugen fiir die Yollbcrechtigtcn 
M itglieder 1 792 273 Gid., fiir die minderberechtigten 
M itglieder 46 516 Gid., zusamm en 1 838 789 Gid. Die 
Yon den W erksbositzern aufgebrach ten Krankcnkasscn- 
beitriige stellten sich auf 849 446 Gid. und die Provisions- 
kassenbeitriige au f 1 943 504 Gid. An Krankcnlcassen- 
bcitragcn zahlten die W crksbcsitzer 116,58 pCt. dor 
Beitriige der vor s i cli eiru hgsp fTi cl 11 i g e n M itglieder fiir sich 
und an Provisionskasscnbeitragen 105.69 pCt. der M it- 
gliederbcitriige. Im ganzen betrugen die gesamten Bei- 
triigc der versichcrungspflichtigon M itglieder fiir sich zu 
den K rankcn- und Provisionskaśsen 2 567 414 Gid., jene 
der W erksbcsitzer 2 792 950 Gid. D er durchschnittlichc 
Jahresbćitrag  eines vcrsicherungspfliehtigon Mitgliedes 
zur K rankenkasse betrug 4,80 Gid.; in dic Provisions- 
kasse wurde von einem vollborechtigten Mitglicdo. ein 
durchschnittliehcr Jah resbćitrag  von 13,40 Gid., von 
einem m inderberechtigtcn M itgliede ein soleher von
4,40 Gid. eingezahlt.

D ie Ausgaben der K rankenkassen fiir Krankongelder, 
aufserordentliche U nterstiitzungen und Begrabniskosten 
bezifferton sich im Ja lire  1S96 auf 810 433 Gid. oder 
2 ,10 pCt. mehr wic im Ja lire  1S95. Fiir arztliche

Pflegc und M edikam entc w urden 680 110 Gid. odor 
4 ,72 pCt. m ehr wic im Vorjalire, fiir Schulbcitrage 
17 718 Gid. oder 3 ,22 pCt. gegen 1895 m ehr gozahlt. 
D ie V erw altungskosten sind gegen das Y orjahr um 
8,24 pCt. gestiegen und beliefen sich fiir 1896 auf 
137 773 Gid.

Die Ausgaben fiir Provisionen boziflerten  sich fiir 
das Bcriclitsjahr auf im ganzen 22S 7  950 Gld. und sind 
um 6,05 pCt. gegen das V orjahr gestiegen. Es wurden  
g e za lilt  fiir Y ollberech tigtc  M itglieder 1 471 965 Gid., 
fiir m in derbercch tig tc  M itglieder 4248 Gid., fiir W itwen 
657 393 Gid. und fiir W aisen 154 344 Gid. An Ja lires- 
provision erh ie lt im D urchschnitte ein arbeitsunfaliiges 
M itglied 102,84 Gid., eine W itw e 42,15 Gid. und eine 
W aise 14,78 Gid.

Bei den K rankenkassen kam en vor:
» Krankheitsfallc mit Krankheitstagen

a) Infolgo Yeruuglfickungim Dienste 16604 230 954
b) infolge anderer Ursachon. . . 98090 1 354 075

Zusammen 114694 1585 029
K rankengeld w urde fiir 1 550^081 K rankheitstage 

verabfolgt; die durchschnittlichc D auer einer K rankheit 
betrug 13,82 Tage.

Todesfalle ereigneten sich 200 infolgo Verungliickung 
im D ienste und 1340 infolgo anderer Ursachen.

Bei den Provisionskassen waren zu verzeichnon:
Bel den Yollbereelitigten Mitgliedern 
infolge Veningluckung infotge anderer

im Dienste Ursaclien
Invaliditatsfii’l e ...................................  170 2 02 l '
M o r ta li ta ts fa lle ...................................  178 999

bei den minderbereclitigten Mitgliedern 
infolgo Veningluckung infolge anderer

im Dienste Ursachen
In v a lid ita ts fa lle ...................................18 —
M o r ta li ta ts f a lle ...................................11 122

Von dem Provisionskassenvermogen entlicl im Ja h re
1896 auf ein vollborechtigtes M itglied im Durchscln itt 
ein Antoil von 213 ,23  G id., gegen 201,26 Gid. im 
Ja h re  1895; somit im Berichtsjahre 11,97 Gid. mehr.

S.

Technik.
Dio T o rf fa b r ik  S p a rk ja e r  in  J i i t l a n d  ist nacli 

P a lm  b e rg  in Jornkont. Annalcn eine der grofsten und 
besteht aus einem stationiiren und einem scltwimmen- 
den Werk und einer kleineren Prefsfabrik. Die dortigen 
Verlialtnisse sind fiir die Torfgewinnung aufserordentlicli 
glinstig. Die Moore sind tief, teil weise bis 20 Fufs, und 
fast vollsta»dig frei von Wurzeln und Stocken; w o solelie 
yorkoinmen, sind sie so vermodert, dafs man sie mit dem 
Spaten leieht zersticlit; der Torf ist von mittelguter Be- 
scliaffenlieit und auf der benachbarten grofsen Heide befindet 
sieli das denkbar beste Torffeld; dasselbe ist troeken, eben, 
fest und ausgedelint. Dies grofse und selione Werk bestelit 
aus liegenden Krahnen, die etwas in den Boden nieder- 
gelien und von einer festen Dampfmaseliine betrieben werden. 
Die Griiber scliaffen die rohe Torfmasse in Seliienenwagen
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mittels einer kleinen Lókoinotive zu (1 imi Krahueo; nachdein 
die Torfmasse gut „gekrahnt" oiler mit Wasser zusammen 
durchgearbeitet ist, wird sie durch einen Elevator zu einem 
hoher liegendeti Reservoir gelioben, aus dem sie in Kipp- 
wagen liiuft, welche von Pferdeu auf verlegbaren Sehienen 
/.u den Trockenpliitzcn transportiert werden; liier wird der 
Brei iiber Formen oder sog. Galler ausgestiirzt, die auf dem 
Boden liegen, und mit Kratzen in dieselben gleichmiifsig 
ausgebreitct; die Formen werden dann emporgehoben um 
zum Formen von neuer Masse ausgelegt zu werden; zwei 
Pferde zielien zusammen 15 Kippwagen. Diese Torfanlage 
ist aber selir truer, und die Produktion mufs eine grofse 
sein, wenn sie sich rentieren soli; sie brauebt viel Torf 
und grofse Trockenplśitze.

Das scliwimmende Torfwerk besteht aus einem Pralim, 
welcher im Torfgrabcn schwimmt. Auf diesem Pralim ist 
der Durcharbeitungsmecliatiismus angebracht, welclier nebst 
einem verstellbaren Elevator fiir den fertigen Torf brei vot> 
einem auf dem Pralim slehenden Petroleummotor getrieben 
wird. Die Torfgriiber stelien lioher wie der Pralim und 
weifen die robo Masse in das Verarbeitungswerk hinab; 
der Torf wird mit Wasser zusammen gearbeitet und dann 
automatisch zum 151evator gcsclia(Vt; cin Holzreservoir nimmt 
dic Masse auf, die dann wie oben weiter beliandelt wird. 
Um ein solclies schwiinmendes Werk anzuwenden, mufs 
das Moor tief sein, keine Wurzeln und Stiicke entlialten, 
da solehe in bohem Grade. die Arbeit behinderu und zumal 
das stele VorrQcken umnoglich machen; auch ist viel Wasser 
erforderlicli. Aber wo diese Bedingungen erfiillt sind, ist 
eine solehe Einriclitung selir zu empfeblen; sie braueht 
weniger Atbeiler und der Torf wird billiger.

Das dritte Werk entliiilt einc Prefstorfmascbine nach dem 
Berliner System von G ro tja l in  & P ie a u . Sie besteht aus 
einem kleinen liegenden Cylinder mit 2 gegeiieinander 
gehenden Sehrauben, die ohne Wasscrzusatz den Torf diiekt 
formen. Aber diese Maschine leistet wenig im Verhiiltuis 
zu dem eifordcrlichen Personal.

Mineralogie und Geologie.
F u n d o  g e d ie g e n e n  G o ld e s .  Naćh den Mitteilungen 

der russischen Zeitschrift fiir Bergwesen wurde am 14. Jan. 
d. Js. bei den Schurfungsarbcilen auf der S p a sso -P reo -  
brashenskischen W iisclierei im Kreise M inussinsk des Gouv.

Jeuissei (in Sihirien) am Flufs Tschibishek ein massiver 
Goldklumpen im Gewicht von 1 Pud 3 4 ‘Ai Pfd. (30 ,40  kg) 
aufgefunden. Nach den Angaben der genannten Zeitschrift 
bildet dieser Goidblock den zweitgrofsten Fund gediegenen 
Goldes in Rufsland. Der griifste Goidblock im Gewicht von 
2 Pud 8 Pfd. (36 ,04  kg) wurde 1S42 im siidlichen Ural 
auf der kaiserlichen AIexandrowskischcn Goldwiischerei 
(Kieis Troizk des Gonv. Orenburg), 42 Werst (44 ,8  km) 
von Slatoust in einer Tiefe von 4 */2 Arschin (3 ,20  m) im 
Thou auf einer Dioritlase gefunden. Das dortselbst be- 
findliche, im Jahre 1823 entdeckte Waschgoldlager gab 
friiher bis 1 Pud Gold auf 100 Pud Sand (10 ,0  kg Gold 
auf 1 t Sand), entliielt jetzt aber nur im Durchschnitt 20 Doli 
Gold auf 100 Pud Sand (0 ,54  gr auf 1 t Sand) und hat 
dem russischen Staat versehicdene, durch ilire Grijfse be- 
merkenswerte Stiicke gediegenen Goldes geliefert. Bei- 
spielsweise wurde dort am 23. Septembcr 1824, ais Zar 
Alesander I. die Waseherei besuchte, ein Stiick gediegenen 
Goldes im Gewicht von 8 Pfd. 7 Solotnik (3 ,306  kg) 
aufgefunden und zwei Jahre spater ein Stiick im Gewicht 
von 24 Pfd. 68 Solotnik (10 ,12  kg) verwaschen, das spater 
eingeschmolzen worden ist.

Ais im Jahre 1S42 die Goldwascherei-Gebiiude wegen 
angcblicher Erseliiipfung der Fundorle abgebrochen werden 
sollten, fand der Leibeigene Nikifor - Sjulkin wahrend der 
Abbruchsaibeiten einige Fufs unter dem Krdboden den oben 
auch erwahnten Goldklumpeu im Gewicht von 2 Pud 8 Pfd. 
(36 ,04  kg), der zur Zeit das griifste Sliiek gediegenen 
Goldes in Rufsland darstellt. Die betrelTende Fundstiitte 
entliielt im umgebenden Tlion noch 50 bis 70 Solotnik 
Gold auf 100 Pud Sand (130 ,2  bis 182,3 gr auf 1 t 
Sand). Nikifor Sjutkin wurde damals aus der Leibcigen- 
schaft befreit und erhielt von der russischen liegierung ais 
Belolinung 300 Rubel (etwa 645 und ein Bauern- 
gelioft. Im Jahre 188?, ais die Alexandrowskische Wiisclierei 
bereits in den Besitz einer Privatgesellscliaft ubergegangen 
war, wurde dort ein Stiick gediedenen Goldes im Gewicht 
von 49 Pfd. 15 Solotnik (20 ,13  kg) aufgefunden und im 
St. Prtersburger Miinzhof eingeschmolzen. Das Gipsmodell 
dieses Stiickes befindet sich im Museuin des St. Petersburger 
Berginstitutes. Nach den Angaben der genannten Zeitschrift 
stehen die beiden im russischen Besitz belindlichen Gold
klumpen in 9. und l l .R e ih e  unter den bisher gefundenen 
grofsten StUckeu gediegenen Goldes.

Ais grofste Goldfunde fiihrt die Zeitschrift a n :

im Gcwichtc von 153,16 kg 
83,95 „ 
68 ,80 „
68.40 „
54,46 „ 
50,37 „ 
39,31 „ 
36,86 „
36,04 „ 
35,63 „
30 .40 „

institutes aufbewahrten Stiicke die grofsten vorhandenen Blockc 
gediegenen Goldes darstellen.

1) Goldfund von Chili, vertreten auf der Londoner Ausstcllung 1 8 5 1 ......................................
2) „ „ Ballarath, Kreis Dopnoli (A ustralien) 1858 ...................................... ...... „ „ „

3) » » » u » n » .................................................. « » »
» » » i) » i) » ............................................ ...... » » >’

5) „ in Y ictoria (A ustralien) 1858 ..........................................................................................  „ „

6) » „ » >, » ..................................................................................» » »
7) „ „ Neu-Sud-Wales 1 8 5 1 ........................................................................................................  » »
8 )  „ „ „  (verwachsen mit Quarz) gab nach dem Ausschm elzen . „  „  „

9) „ im siidlichen Ural 1842 . .................................................................................. ........  » »
10) ,, in K aliforn ien ......................................................................................................................................... .........  » «
41) )} t) Sibirien der Spasso-Preobrashenskischen W iisclierei 1S98 . . . . .  „ „ „

Da angenommen werden kann, dafs der griifste T eil 
dieser G oldblocke bereits eingeschm olzen worden ist. diirften 
die beiden zur Zeit im Mu«rum des St. Petersburger Berg-
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Yolkswirtschaft und Statistik.
Ueborsicht der Steinkohlenproduktion im Oberbergamtsbezirke Dortmund im II. Yierteljahre 1898.

h Im II. Yierteljahre 1897 Im 11. Yierteljahre 1898 Daher im 11. YieTteljahr 1898
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1 Osnabruck inel. Staats- 
werk lbbenbiireu . 6 56 710 53 494 1 536 6 24 502 25 212 1047 32 208 28282 489

2 Recklingliausen . . 9 1 032204 1 032 744 15 784 9 1 141654 1 144 513 17 713 — 109 450 111 769 1929 — — — —
3 Ost-Dortmund . . . 10 700144 701279 11432 U 754 003 755 309 13179 1 53 859 54 030 1747 — — — —
4 W<jst-l)ort.uund . . 10 726 942 726 317 11503 10 778 146 7S1 455 13 060 — 51 204 55 138 1557 — — — —
5 Sud- Oortmund . 14 656 986 656 690 10 849 14 693 939 697 150 11835 — 36 953 40 460 986 — — — —
6 14 561 806 561 691 9 191 13 553 608 554 634 9 595 — — — 404 1 819 8 7 057 —
7 Ilattingen . . . . 18 489 295 493 258 8 742 20 502 044 511 115 9 336 2 12 749 17 857 594 — — — —
8 Sud-Bochum . . . 11 542 407 542 043 9 155 11 551 010 551 377 10 031 '— 8 603 9 334 876 — — — —
9 Nord-Bochum . . . 6 600 633 600 836 9 671 6 639 975 640 585 10 566 — 39 342 39 749 895 — — - — —

10 l l e r n e ........................ 7 872 164 875 959 12 530 7 930 676 939 607 13 539 — 58 512 63 64S 1009 — — — —
U Gelsenkirchen . . . 6 911 092 911811 12 957 (i 979 579 98 i 542 14 497 — 68 487 72 731 1540 — — — —
12 Wattenseheid . . 6 748 121 748 621 11 281 6 773 777 778 250 12 105 — 25 656 29 629 824 — — — —
13 Ost-Essen . . . . 5 822 980 823 995 10 497 5 850 607 852 610 11288 — 27 627 28 615 791 — — — —
14 W rst-Essen . . . . 8 1 054 941 1 055 903 13 863 8 1 157 014 1 160 137 15 155 — 102073 104 234 1292 — — — —
15 Sud-Essen . . . . 11 513 518 509 336 7 270 10 531 728 535 292 7 626 — 18 210 25 956 356 1 . — — —
16 W e r d e n ....................... 11 135 267 138 643 1966 11 136 394 144 026 213!) — 1 127! 5 383 173 — — — —
17 Oberhausen . . . . 12 937 452 942 955 14 092 13 1 072 147 1 079 524 15 985 1 134 695 136 569 1893 — — . — —

Sa. im ganzen Ober
bergamtsbezirke 164 1 1 362 662 11 375 575 172 319 166 12 070 803 12 135 338 188 696 4 748 547 795 102 16866 2 40 406 35 339 489

In ' W irkiichkeit mehr 2 708 141 759 763 16377
~ “

Die Enfrwickelung der Eisen-Industrie der Yer- 
einigten Staaten Nordam erikas in den letzten 60 
Jahren. (Nacli einem Yorlrage vo» James Douglas vor 
der „Society of Arts“ .) Um die Forlsehritle der liisen- 
Iudustrie der Vereinigten Staaten walirend der letzten 60 
Jalire, sowie die Ursachen, welche zu ilirer Entwickelung 
beigetragen liaben, riclitiger beurteilen xu konnen, dUrfte 
man ais Vergleicliungspunkt am besten einen in der Mitte 
liegenden Zeitabschnitt nehinen, z. B. das Jalir 1870. In 
diesem Jalire fand die zehnte Yolksziihlung iu den Ver- 
einigten Slaaten slatt, und es inachte sieli um jene Zeit 
der durch die Beendigung des Biirgerkriegs im Handel und 
in der Industrie hervorgerufene Aufschwung, sowie die 
Wirkiing der liolien Zoile, die ais eine Folgę des Krieges 
bezeiehnet werden konnen, in lioliem Grade liililbar.

Das dem Jahre 1837 nachstliegende Censusjalir war 
1840, in welcliem die Gesamtproduktion der Vereinigten 
Staaten an Iiolieisen 287 903 t aus 804 Hochofen, und 
aii daraus in 795 Puddelofen und Walzwerken hergestelltein 
Schmiedeeisen 197 233 t betrug.

Alle Kustenstaaten von Maine bis Alabama waren 
daran beteiligt. Selbst Oliio, Indiana, Illinois, Missouri, 
Wiseonsin und Michigan, obgleich sie sieh noch in der 
Anfangsperiode ihrer Existenz befanden, erscheinen in der 
Listę der Erzeuger, denn je  weiter die ersten Ansiedler 
von den Industrie-Centren entfernt und je  unvollkommener 
die Transportiniitel waren, desto notwendiger wurde es fiir 
sie, śich den Hauptartikel fiir Hans- und landwirtschaftlichen 
Bedarf, namlich Eisen, zu verschalTen. Naliezu uberall 
fand der Ansiedler Eisenerz, Uberall Holz zu Holzkohle 
und einen AVasserstrom zum Betrieb eines Fallliammers. In 
einigen der abgelegensten Distrikte der Siidstaaten befanden 
sieh derartige primitive Oefen und Schmieden noch vor

wenigen Jahren im Ge.brauclie. Bis zum Jahre 1840 stellte 
man Roiieisen fast ausscliliefslich mit Hilfe von Holzkohle 
her. Doch wurde bereits eine grofse Menge Roheisen aus 
West-Pennsylvanien nach Pittsburg geschafft, welches sclion 
damals infolge seiner billigeu Kobie und seiner geographisch 
gunstigen Lage der riilirigste Sitz der Eisen- und Stabl- 
Industrie war, denn im Jahre 1837 befanden sieh in 
Pittsburg bereits neun Walzwerke und 18 Giefsereien und 
mechanische Werkstatten in Tliiiiigkeit. Obgleich aber 
West-Pemisylvan»ien die grofste Menge fertigen Eisrfns er- 
zeugte, stand Ost-Pennsylvanien an der Spitze der Erz- und 
Rolieisen-Produktion, und der Mittelpunkt des Eisenhandels 
lag ostlich vom Alleghanygebirge. Bei einem ltiickblicke auf 
das Jalir 1870 tinden wir, dafs sieli dieser Mittelpunkt 
weiter nacli Westen zu versclioben bat, obgleich er in
folge der bedeutenden Produklion Ost-Pennsylvaniens doch 
nocli óstlich von den Alleghanies lag. Pittsburg war in
folge seiner gunstigen Lagę am Zusammenflusse des Ohio 
und des Monongahela, im Herzen eines grofsen Stcinkolilen- 
Gebietes, das unbestrittene amerikanische Sheffield geworden, 
namentlich dank dem Umstande, dafs grofse Eisenlager 
westlirh von den Alleghanies und am Lake Superior enl- 
deekt worden waren, von denen aus die Erze zu uberaus 
geringen Fraclitsatzen per Dampfboot und Eisenbahn nach 
Pittsburg befordert wurden. Schon vor 1840 hatte man 
Eisenerze in Michigan gewonuen und gesehmolzen, doch 
erst im Jalire 1853 wurde das erste Erz vom Maąuette- 
Distrikt, etwa 13 Meilen vom Lake Superior entfernt, versandt. 
lin Jahre 1870 betrug die Eisenerz-Produktion Michigans 
schon 6903 9 3  t. Zwei andere grofse Lager, am „Pilot 
Knob“ und am „Iron Mountain^, waren inzwischen in 
grofsem Mafsstabe in Missouri in Abbau genommen worden. 
Dadurch erhielten die Staaten westlich von den Alleghanies
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das Uebergewicht, obgleicli die reinen Bessemer - Erze 
Virginiehs jetzt allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkten 
und grofse Lager von Magnet-Eisenstein ara Lake Champlain 
ausgebeutct wurden. New-York und Ne w-Jersey waren, 
obgleicli sie selbst nie besonders viel Eisen produzierlen, 
bei den damals lierrschenden Preisen wiclilige Eisen- und 
Induslrie-Slaaten. Docli war jetzt der Bessemer-Prozefs 
aufgetaucht, und reine Eisenerze stnnden in solcher Nachfrage, 
dafs die Lebensfiiliigkeit gewisser Bergwerke, welche ein 
zu phosphorhaltiges Erz produzierlen, dadnrch in Frage 
gcstcilt wurden. 3 Jahre nachher begann eine lange Periode 
linanzieller Depression. In den folgenden Jahren, bis gegen 
1890, lag die Eisenindustrie arg danieder; von da ab bat 
sie einen kriiftigen Aufschwung genommen, welcher oline 
ernstliche Ituckschliige bis heute angehalten bat.

A is die Industrie wieder zn neucm Lebcn erwaclUe, 
war die Verwendung von Eisen nahezu giinzlich durch 
Stalli verdr;ingt worden. Der Bessemer-Konverter halle die 
allen Puddelofen, Irotz aller Versuche, diese Betriebsweise 
zu vervollkommnen, ubera.ll crsetzt. Der amcrikanische 
HUttenmann bat unausgesetzt das eine Ziel im Auge, Iland- 
arbeit durch Maschinen zu ersetzen, den Betrieb moglichst 
sei bstthatig zu gestallen und seine Maschinen bis zur 
aufsersten Sicherheitsgrenze zu beansprucllen. Er hatte in- 
sofern Gliick, ais die Eiitdeckurig neuer Krząuellen ilm 
stels mit dem nótigen Rolunalcrial versorgte. Im Jalire 
1870 betiug die Gesamtproduktion an Erz 3 395 718  t 
(a 2000 lbs.), wovon 62 pCt. aus den Staaten osllich von 
den Alleghanies und der Rest westlich davon kam. Ein 
grofser Aufschwung der Eisen-Industrie fand Anfangs der 
80er Jahre im Siiden statt, woselbst die Iiisenbergweike von 
Alabama und Tennessee stark ausgcbeutel wurden. Billige 
Arbeitskriifte, billiges Feuerungsmaterial und billiges Erz 
ermogliehten es, dafs in Alabama Rohcisen zu einem Preise 
hergeslellt wurde, der auch nicht annahernd vorher in 
Amerika erreicht worden war. Da das Erz abt-r viel 
Phóspbor enthielt, liefs es sich nicht nach dem sauren 
Verfahren zu Stalli verarbeilen und der basische Prozefs 
hat in den Yereinigten Staaten bis vor kurzem nur ganz 
geringe Fortschrilte gemacbt. Mitllerweile wurden aber mit 
ubenaschender Schnelligkeit neue Entdeckungen von reichem 
Erze an den Ufern des Lake Superior gemacbt, welches 
sich zum Bessemerprozesse eignele.

Diese Lager von ungeheuerem Reićlitum wurden mit 
grofser Schnelligkeit anfgeschlossen, und rasch wurden Miltel 
und Wege zum Transport per Balin und auf dem Wasser ge- 
schajfen. Aus den Bergwerkcn ara Lake Superior wurden 
im ganzen ca. 100 000  000 t reiches, durchschnittlich 
62 pCt. Eisen entbaltendes Erz gewonnen; ca. 40 pCt. 
davon eignele sich zum Bessemer - Prozefs. Bei einem 
solchen Erzreichtum in der Niilie von schifFbarcm Wasser, 
iii Yerbindung mit Kohlen und Koks, treten die machtigen 
Hochofen und Walzwerke der Vereinigten Staaten ais ge- 
fahrliche Konkurrenten auf dem Weltmarkte auf. Namentlich 
kiinnen sic mit Erfolg fiir Lieferung auf Schienen und Eisen 
zu Bauzwecken Otferle machen. Die produklivsten aller 
Distrikte am Lake Superior sind diejenigen von Minnesota. 
Mit Welcher Leichtigkeit sich dicse Erze durch Tagebau 
gewinnen lassen, geht aus der Rekordzalil fur tagliche 
Produktion des „Iron Mountain“ -Bergwerks hervor, das 
4446 t in 10 Stunden miltelst des Dampfbaggers nach Los- 
liisung des Erzes durch Sprengen fbrderte.

Mit der Eisen - Industrie hat die Kohlen - Industrie 
gleichen Scliritt gehalten , denn eine Yergleichung der

Kohlenproduktion und der Roheisenproduktiou 
folgenden liesu 1 lale:

Kolile
t

1840 ......................................  10 000 000
1870 ...................................... 33 003 315
1890 ......................................  156 013 611

ergiebt d ie

Rohcisen 
t

287 903 
1 865 000
9 202 703

Die K ohlen- und Eisenlager sind ziem lich gleichm afsig  
verbreitet; wśihrend Eisenerz in 19 Staaten in grijfsereii 
Quantitiiten gewonnen wird, produzieren 21 Staaten Steinkohle.

Produktion der deutschen Hochofenwerke im  
Ju n i 1898. (N ach M itteil. d. Vereins deutscher Eisen- 
und Stahl-Industrieller.)

B e z i r k
g 

S a 
N |  

Ł

Prodnktinn 
im Juni 

1898 . 
t

Illieiiiland -  Westfalen, oline Saar- 
bczirk und oline Siegerlaiul . . 18 25 703

Puddel-
Siegcrland, Lalinbezirk und Hesśen-

22 33 433
Scblesien u. Ponnuein . . . . 11 29 542

Rolieisen 1 1251
und Hannover und Braunscliweig . . 1 1 020

Spiegeleisen.
Hayern, Wilrttemberg u. Tliiiringen 1 1 780
Saarbezirk, Lolhriiigen u. Luxemburg 10 30813

Puddelrolieisen Summa 64 123 542
i ni Mai i 898 65 129 583

im Juni 1807 63 139 605

illieiiiland -  Westfalen, oline Saar
bezirk und oline Siegerland . . 4 34 705

Siegerland, Lalmbezirk und Hessen-
3 5 579

Bessemer- Schlesien u. Pom niern....................... 1 3 432
Rolieisen. irannover und Braunschweig . . 1 3 430

Bayern, W urttemberg u. Thiiiingen 1 1470
Bessemer Ilolieisen Summa 10 48 616

im Mai 1898 11 47 166
im Juni 1897 9 40 706

liheinland -  Westfalen, oline Saar
bezirk und oline Siegerland . . 15 136 245

Siegerland, Lalinbezirk und Ilessen- 
N a s s a u .............................................. 3 3 007

Thomas- Sclilesien u. Pommern . . . . 3 17 362
IIannover nnd Braunschweig . . 1 16 909

Kolieisen. Bayern, Wurttemberg u. Tburingen 1 4 820
Saarbezirk, Łotłirlngenu. Lpxeuiburg 15 144 226

Tlionias-Rolieisen Summa 38 ' 322 569
im Mai 1898 37 331 805

im Juni 1897 36 274 475
Illieiiiland - Westfalen, oline Saar

bezirk und oline Siegerland . . 11 43 449

Giefserei-

Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-
2 11367

Sclilesien u. Pommern . . . . 6 9 339
Rolieisen Kónigieicli S a c h s e n ....................... 1 703

u. Gufswaren IlannoTer und Braunschweig . . 2 4 555
Bayern, Wiirttemberg u. Tliuringen 2 210 5

1. Sclimclzung Saarbezirk, Lotliringen u.Luxemburg a 29 000
Ciiefserei-Roheisen Summa 33 100 518

im Mai 1898 33 101 999
im Jun i 1897 30 87 517

Z u s a m m o n s te l l u n g .
123 542
48616

322 569
100 518

Produktion im 595 245
Produktion im * 610 553

542 303
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G esa m to iso n p ro d tL k tio n  im  D e u ts c h e n  R e ic h e . 
(Nacli Mitt. d. Yereius Dtuitsclier Eisen- u. Stalilindustrieller.)
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1 n T o n n e n
Juniiar . . 132 151 55 403 335 422 103 895 626 871
Februar . . 123 658 35 341 294 468 104 057 557 524
Marz . . . 149 488 36 992 326 493 112157 625 130
April . . . 127 403 40 594 319 544 95 877 583 418
Mai . . . 129 583 47 166 331 805 101 999 610 553

123 542 48 616 322 569 100 518 595 245
Jan. bis Juni 1898 785 825 264 112 1930 301 618 50313598 741

1897 829 207 270 644 1714 005 527 95913341 815
189G 854 126 246 380 1574 379 436 719 3111604

Gaii7.es Jahr 1897 1619 556 567 82S 3575 275 112H 408 6889 067
>» 1896 1689 2U0 515 352|3252 765 903 665 6360 982

Vcroinc mul Yersaimiilungoii.
G e n e ra l-V e rs a m m lu n g  d e s  V ero in s  f iir  d ie  b e rg -  

b a u l ic h e n  I n te re s s e n  im  O b e rb e rg a m tsb e z irk  D o rt
m u n d . Die diesjiiluige (4 0 .)  ordentliche General-Ver- 
samtnlurg fand am ‘23. d. M. in der Gesellschaft „Harmonie" 
zu Bochum statt. Der Vorsitzende, llerr Geli. Finanzrat 
Jencke, begriifste ziiniiclist die zahlreich ersehienenen Giiste, 
darunter den Herrn Bcrghnuptmann und mehrere andere 
Verlreter des Oberbergamts Dortmund; cs wurde darauf 
sofort in die Tagesordnung eingetreten, die folgemle Punkte 
enthielt:
1) Bericht der Rechnungskommission fiir das Jnhr 1897

und Wahl einer neuen Koimnission fiir das Jnhr J899.
2 ) Festsetzung des Etats fur das Jahr 1899.
3 ) Neuwalilen fiir den Vorstand.
4 ) Bericht iiber die Vereinsthatigkeit.

I ii der niichsten Nummer werden wir einen ausfiihrlichen 
stenographischen Bericht iiber die Verliandlungen bringen.

S itz u n g  d e r  D e u ts c h e n  g eo lo g isc h en  G e se llsc h a f t 
a m  6. J u l i  1898. lle rr  Gelieimrat H a u c h e c o r n e  hal 
den Vorsitz und teilt den Tod des Geheimiats Dr. von 
Gi i mbc l  in Miinchen mit. Giimbel hatte die Leitung 
der geologisclien Aufnahmen in Bayern und veroflentliclite 
nach und nach die Resultate in folgenden Abliandhingen: 
Das bayerische Alpengebirge und seir. Vaterland, das ost- 
bayerische Grenzgebirge, das Fichtelgebirge mit d>'in Franken- 
walde und dem westlichen Vorland und die friinkische 
Alp (Frankenjura) mit dem anstofsenden friinkischen Keuper- 
gebiete. Die liinfte Ableilung Rbeinpfalz ist in der Aus- 
fiihrung begritTen. Ferner verdankt man iłnn nocli zahlreiclie 
andere wertvolle Publikationen. Zu Eliren des Ver- 
storbenen erhoben sich die Anwesenden von i li rei) Sitzen.

Herr Dr. P o  to  n ić  hatte eine Wandtafel aufgehiingt, 
auf der die Flora der unteren Abteilung der mittleren 
Steinkolilcnfoniiation ais Landscliaftsbild dargestellt war. 
1Cr besprach die in demselben abgebildeten Pflanzenfainilien, 
zuniichsl dic Farne. Dieselben treten ais Biiume auf, so
dami an anderen Biiume sich einpor windend. Bei den bamn- 
fiirmigen Farnen, zu denen die Gattung Pecopteris geliort, 
ist der Ansatz der frucliltragonden Wedel afroid, d. h. 
dieselben sitzen zwisclien den Aesten ani Stanim und 
wurden frtiher ais Sclimarotzer angesehen. Die Farne 
mit afioider Entwieklung liaben breitere Fiedern, ais

die gcwobnlichen Farne. Im Culm finden sich Farne 
mit feinen Blaltern und nicht afroiden Fiedern. Um- 
gerollte Farrenwedel (Spiropteris) liaben Spreusclmppen. 
Die Lianen sind rankoiide F arn e , die afroiden sind 
tropisch. Die Wedel sind 1 m lang und lockrr, also 
sind cs recht grofse Ptlanzen. Dieselbe ranken spiral, 
oder gleich nacli oben. Die Gabelung der Fiedern, eine 
Eigentiiinlićhkeit der Karbonfarne, ist liier solir deutlieb. 
Redner liebt lieror, wie er sclion in einem frUheren Vortrag 
bemerkt liabe, dafs diese Gabelung auf eine Entwieklung 
der Farne aus den Fucoiden hinweise. (s. d. Ref. Nr. 22 
1897). Die Gabelung ist bei den Gattungen verschieden. 
Bei Maiioptoris ist eine zweifache Gabelung, bei Neuroptoris 
eine einfache.

Er wendet sieli dann zu den Sphenophyllaceen, die 
lebend nicht bekannt sind. Hierher gelioren die Salvi»iacecn, 
schwinimende Sumplpllanzeii. Die Blattwedel tragen Bliiten. 
Die Bliitter stelien horizoutal an einem Stiel, und zwar
4 griirsere ovale und 2 kleinere direkt am Stiel. Die 
Nympliaeaceen liaben Bliitter unter der W'assęroberfliichę 
und auf derselben, letztere liegen fliiehenformig. Auch 
bei Sphenophylluin sind Bliitter unter. der Wassei fliu-lie 
und auf derselben. Im Wasser sind die Bliitter nach 
oben gericlitet, auf der Oberlliiclie des Wassers horizoutal. 
Ein weiterer Grund daliir, dafs dic Sphenophyllaceen im 
Wasser gelebt liaben, ist die Gestaltung des Stieles. Im 
Centrum des Stieles ist ein Wasserleitungssystein, das auch 
fiir die jetzt lebenden Wasserpllanzen typisch ist.

Die Calamariaceen linden sich gruppenformig, wie jetzt 
auch die Scbachtellialine. Dieselben stelien teils im Wasser, 
teils im Moor. Selir lioch konnen die Calamarien nicht 
gewesen sein, wahrend die Sigillarien grofse Biiume waren. 
Die Calamarien diirften 4 bis 5 m erreiclit liaben. Das 
lebende Eąuisetum giganteum in Amerika bat eine iilinliche 
Grofse. Dic Zweige der Calamarien beruhren sich am 
Stanim, die Bliitter sind die Asteroiden, und dann sind 
Blutlien vorhanden. Die Calamarien sind keine echten 
Scliacbtellialme.

Die Stiimme der Lepidodchdraceen sind in viele Zweige 
gegabelt und tragen zahlreiclie Bliiten, zum Teil kleine. 
Eine Spamie bis einen lialben Meter lang sind die Wurzeln, 
dic ais Stigmarien bekannt sind. Letztere, und zwar die 
Stigmaria reticulata, bilden auch bei den Sigillarien die 
Wurzeln. Die Wurzelzweige erstrecken sich nicht weit, 
soiidern sind kuiz und verlaufen nicht horizoutal, sondern 
nach allen Richtungen.

An den Stąmmen und Zwcigen der Sigillarien sind die 
Blattpolster zu selien, von secliseckiger, in die Quere atisgc- 
zogener Form, dereń abweehselnd kleinere und grofsere Lagen 
darauf liinweisen, dafs liier das Wachstum durch Witterungs- 
verbaltniśse becinflufst ist, liamlich durch Unterbrechung 
der Beleuchtung, infolge dereń weniger Nahrung vorlianden 
war. Die Bliiten treten am Staninie, an der Stelle, wo 
die ersten Zweige abgehen, hervor, wie bei tropischen 
POanzen. Die Sigillarien sind weniger gegabelt ais die 
Lepidodendren und die Bliitter liinger und diditer, ais bei 
diesen. Bei der Untergaltung Ulodendron der Lepidoden- 
draceen sind auch Stanimbliiten vorlianden.

Die Cordaiten (Gymnospermen) liaben schopfiirtigc Bliitter 
und die Friiclite im Inneren maclitige, riicherfiirmige Mark- 
korper. Ferner sind sie mit Palmaten-Bliittern yersehen.

llerr Professor J a e k e l  legte einen neuen Crinoideu- 
Typus vor, der aus der Gegend von Oesel stammt und iui
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Gestalt erlialten mit schwacher, gebogcncr Erhebung. Auf 
der kreisformigen Erhebung liegen die Armc, dic nicht 
gegliedert sind, dirckt auf der Schale. Diese Form ist 
durcli den Druck des Wassers mit dem Kiirper auf das 
Riff gedriickt und die Formen hiingen in iiiren Eutwiekelungs- 
sladieu von den I.ebensbedingungen ab. Wenn sie in der 
Entwickelung gestort werden, konnen die Arine unentwiekelt 
bleiben. Auch bci der ltiickbildung konnen Armc sich 
bilden, aber ungegliedert.

Generalverammlungen. M U l h e i m e r  B e r g w e r k s -  
Ve r e i n .  1. August d. J . ,  naclim. 3 ‘/2 Ultr, in Mulhcim a. d. 
Ruiir, im Hotel ^Zulast".

E i s e n  w e r k  - G c s e l l s c l i a f t  M a x i  m i 1 i an  sh  ii 11 e.
8. August d. J ., vonn. 10 Ulir, im kleinen Sanie des 
Museums in Miinchen, Promenadeslr. 12.

I l a r b k e r  K o l i l e u w e r k e ,  I l a r bkc .  8. August d. J ., 
naehm. 4 Uhr, in Magdeburg, Ceutral-Hotel.

W e y e r e r  B e r g w c r k s g e s e l l s c h a f t  i n L i q . , F r a n k 
f u r t  a. M. 10. August d. J ., vorm. 10 Ulir, in Frank
furt a. M., Grofse Gallusstr. 21 I.

B c r g b a u -  u n d  Hi i t t en  -  A k t i c n  -  G c s e l l s e h a f t  
F r i e d r i c h s h l i t t e .  11. August d. J ., naclim. 2 Ulir, im 
Hotel Kattwinkel zu Siegeu.

Terkehrswesen. 
Betriebsergebnisse der deutsehen Eisenbahnen.

a ) Preufsische Staatsbahnen:

•; .1 \  ’ ’ E n n a li m e n.

Hetriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkelir

Aus dem 
Guterverkebr Aus sonstigen Gesamt-Einnabme

uberliaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
(Jueilen uberliaupt auf 1 km

km J t. J t. J t. J t. J t. J t. J t.
Juni 1 8 9 8 ............................. .....

gegt!n Juni 1897 |  m0'1! '.............................( we mg c r . . . . .
Vom 1. Aprii bis Ende Ju n i 1898 . .
Gegen die entspr. Zeit 1897 mehr . .

29327.09
381,17

30 442 000

3 206 000 
90 821 000 

5 525 000

1064

27
3177

152

62 247 000 
4 094 000

187 760 000 
11429 000

2131
14

6428
302

6 163 000 
524 000

18 413 000 
1 540 000

98 852 000 
1 412 000

296 994 000 
18 494 000

3374
7

10138
496

b) Śiiultliche deutsehen Staats- und Privathahnen, einschliefslieh der preufsischen, mit Ausnahrae der bayeriselicn Balinen.

E i n n a h m e n.

-------- • Betriebs-

Liinge

Aus Bersonen- 
und Gepiickverkehr

Aus dem 
Guterverkelir Aus sonstigen Gesamt-Einnahme

uberkaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
Quellen uberliaupt auf 1 km

km J t. J t. J t. J t. J t. J t. J t.

J u n i1898 .............................

fiegen Juni 1897 { me,l.r .............................
, r , 1 w e n ig e r ........................
> om 1. April bis Ende Juni 1898 (bei den 
Balinen mit Retriebsjahr vom 1. April) 

Gegen die entspr. Zeit 1897 mehr . . 
Vom 1. Januar bis Ende Jun i 1898 (boi 

Bahhen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*}

Gegen die entspr. Zeit 1897 j ^ j gci' '

41 500,74 
793,12

40 338 055

4 481 647

101 694 878 
6 108 196

31 842 753 
2 202591

993

131

2940
118

5323
303

80 247 354 
5 815 815

208 480 663 
12 676 173

64 579 673 
3 8 1 6 5 1 6

1940
105

5915
238

10 635 
499

8 811 945 
786 194

20 386 389 
1 659 018

10 974 851 
954 817

129 397 354 
2 120 362

330 561 930 
20 443 387

107 397 277 
6 973 924

3 1 2 2

7

9357
393

17 681 
940

Zu diesen geboren u. a. die sachsischen und badisclien Staatseiscnbalincn, dio Main-Nćekarbahn, die Dortmund-Gronąu- 
Enscheder und die Hessische Ludwigseisenbahn,

Muscum von Stockholin sich befindet. Es ist ein fremd- 
artiger Typus. Ein in Petersburg befindlichcs Stiick, das 
Ilerr Professor Schmidt bearbcitet liat, ist mit diesem 
yerwandt. Ilier konnte der Kelchbau festgestellt werden. 
An einem zweiten Excmplar sind die Fiedern vor- 
handen. Professor Dames fand ein Stiick, das dem Stock- 
lioluier iiluilich ist. Professor Jaekel hat ein Esemplar 
in England gefunden. Wahrend bei den Crinoiden 
sonst 5 Radialien ausgebildet sind und 2 Hasalien, 
und die Radialien unten zugespitzt sind und zwischen 
die Hasalien eingreifen, sind hier die Radialien unten 
geradlinig abgcstutzt und das Basalglied ist viereckig und 
śtofst unten an das Radiale. Aufserdem aber schieben 
sich zwischen die regclrccliten Basalicn noch funfseitige 
PliUten mit einer geraden Fliiche nach unten. Der spitze 
Winkel der Platten steht oben und schicbt sich noch 
zwischen die Radialien. Im Obcrsilur und Devon sind 
iihuliche Formen, wie Triacrinus. Der Kelch der neuen Form 
ist genau wie bei Triacrinus, aber die Armc, die gegliedert 
sind, sind verschieden. Es wird also die Stammform sein. A llc  
Formen auf Rilfen oder im Wasser richlen ilire Arme nach 
der Seite. "Wenn diese Formen schief werden, so ist das 
durch Druck hervorgerufen. Eine Gattung der Eugeniacriniden 
Holopus hat den Stiel verloren und eine scheibenformige



Nr. 31. -  614 -

Patent-Berichte.
P a t e n t - A n m e i d u n g e n .

KI. 4. 25. Miirz 1898. Scli. 13 507. Schornstein  
aus m it A sbest um łnillton  Drahten fur Sichorheits- 
lam pen. Firma C. Schniewindt, Neuenrade i./W.

K I. 4 . 20. Januar 1898. W. 13 637. Z iindvo r-
r ic h tu n g  f i ir  G ru b e n la m p o n . Von Abraham Weil, 
Stcinlicim i. W.

KI. 6. 9. Novcmber 1897. H. 19 489. V o rr ic h tu n g  
z u m  H e re in b re c h e n  von K o h le  o d o r  G este in . Fritz 
lleise, Gelsenkirchen, Essenersir. 15.

KI. 5. 25. August 1897. H. 19 170. Steuerung
fiir G estoinsbohrm aschinen m it Stofskolben. Von 
Henry Richard Hancock, Henry Lipson Hancock u. Leigh 
Gcorge Hancock, Moonta Mines; V ertr.: Arthur Baermann, 
Berlin NiW., Luisenstr 43 /44. 

KLIO. 1 7 .Februar 1898. H. 19 971. Kołilonstampf- 
m aschine. Emil Hoffmann, Berlin W ., Friedrichftr. 64.

K l . lO .  9. Dezember 1897. F. 10 389. Vor- 
richtung zum  Trocknon und V erkohlen von H olz, 
T orf u . s. w . Von Dr. Hermann Fischer, Dresden-Plauen, 
Kaitzersir. 60.

KI. 20. 27. August 1897. H. 19 177. K lem m e 
fiir Seil- und Kettenforderungen. Willi. Ilolzer, Riegels- 
berg bei Saarbrucken.

KI. 50. 22. Januar 1898. D. 8721. Kohlen-
zerkleinerungsm aschine m it brechender und m ahlen- 
der W irkung. G. Daverio, Ziirich, Leonhardsgasse 1; 
Vertr.: Karl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Siort, 
Berlin N.W., Hindersinstr. 3.

KI. 60. 28. Oktober 1897. O. 2755. Steinbrech- 
m asebine m it einer festen  und einer schw ingenden  
Backe. The Ore Atomie Reduction and Gold Extraction 
Company Limited, London; Vertr.: Hugo Pataky und
Wilhelm Pataky, Berlin N.W., Luisenstr. 25.

KI. 80. 11. Oktober 1897. Sch. 13 001. Ver-
stellbare Brikettrinne. Oskar Schmidt, Berlin N., 
Danzigerstr. 25.

G e b r a u o h a m u i t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 4. Nr. 95 881. 13. Mai 1898. S. 4411.

Grubenlampe m it in  ein  Luftrohr des BronnstofF- 
behalters eingesetztem  entfernbarem Doppelsieb. 
Von Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.

KI. 5. Nr. 95 412. 7. Mai 1898. K. 8572. Sich  
nach  hinten erbreitem der, m it schneidenartigen
Stufen versehener K ohlen- und  Gesteinsbohrer. Fr. 
Konig, Essen a. d. Rulir., Steelerchaussee 67.

K I. 5. Nr. 96 789. 26. Mai 1898. W. 7046.
Laufbrem se fu r  den Grubenbetrieb m it einem  m it 
R andem  versehenen L aufkranz fiir  das Seil und  
innenliegenden Brem sbacken. Emil WoltT, Essen a. d. 
Ruiir.

KI. 18. Nr. 94 167. 5. Juni 1897. B. 8502.
E lektrischer W asserstandsm elder fiir D am pfkessel 
oder offene Behalter aus in  einem  m it dem K essel 
verbundenen B ehalter angeordneten m it dem  Laute- 
werk verbundenon Schwim m ern und einem  m it 
der Batterie verbundenen leitenden
Kórper. Wilhelm Burkhard, Diiien, Rheinl.

KI. 20. Nr. 94 991. 30. April 1898. B. 10 421. 
Drahtseilbahn, bei w elcher die Fortbew egung durch  
K urbelum drehung und  K etteniibersetzung vom  
Fahrzeuge aus erfolgt. Paul Brandt, Malino, O.-Schl.

KI. 20. Nr. 96 117. 2. April 1898. C. 1919.
Forderw agen, dadurch gekennzeichnet, dafs die 
Lagerstellen fiir dio Achsen der Laufrader sich  an 
einem  gem einsam en starren U ntergestell befinden.
Carstens & Fabian, Magdeburg.

KI. 21. Nr. 95 768. 23 . April 1898. C. 1958;
E lektrische Grubenlam pe m it oberhalb der Gliih- 
lam pe, innerhalb einer Schutzhiille Btehendem  
A kkum ulator und nach unten  und  seitlich  L icht 
durchlassendem  Schutzkorb fiir das G liihlicht. Voti 
Richard Cremer, Leeds; Vcrtr.: P. Haves, MUnster i. W.

KI. 30. Nr. 94 568. 30. April 1898. M. 6848.
R auchbrille m it V entilationsansatzen aus feinem  
Drahtgewebe und  LuftzufiihrungsofEnungen in  den  
G estellen. Karl Mcrz, Frankfurt a./M., Bibergasse 3.

KI. 42. Nr. 94 588. 10. Februar 1898. F.. 4322.
Orientierbussole zum Aufsetzen auf G rubentheodolite, 
bei w elcher ein  G locken-M agnet m it sehr starker 
Dam pfung an Stelle der gew ohnlichen lang-
gestreckten M agnetnadel benutzt wird. Otto Fminel 
Solnie, Kassel.

KI. 80. Nr. 95 883. 13. Mai 1898. Ii. 9889.
Steine aus K ohlenschlacke. Martin Hchr, Ruhrort. 

Deut sche  Re i chspatente .
KI. 1. Nr. 97 417. Trockenthurm  m it Ent- 

wasserungsvorrichtung. Von der Maschinenbau-Anstalt 
„Humboldt" in Kalk bei Koln a. Rh. Vom 25. Juni 1897.

Zur kiinstlichen Besclileunigung der Entwiisserung von 
in Trockenthurmen befindlicliein Gut, ist der Trockenthurm 
A mit einem Filterschieber D ausgestattet, der einen dar- 
unter beflodliclien Hohlraum besitzt. Letzterer stelit durch 
eine Rohrleitung EF mit einem unten dem Wasser freien 
Abflufs gewiihrenden, unter hydraulischera Versclilufs stelien- 
den Windkessel G in Verbindung, aus dcm die Luft oben 
mittelst einer Puinpc J abgesaugt wird. Hierbei ist es 
von Vorteil, die abgesaugte Luft auf den oben geschlossenen 
Trockenthurm wirken zu lassen. Auch kann mittelsl dieser 
Einrichtung Luft von unten in den Trockenthurm ein- 
getrieben.und oben abgesaugt werden.

KI. 6 . Nr. 96 217. Schram m aschine zur Her- 
ste llu n g  zweier senlcrechten Schrame. Von Johaun 
Schaub in Gradeiiberg, Steiermark. Vom 9. Sept. 1896.

Zu beiden Seiten des iNIaschinengestcIls sind verschicb- 
bare Supportslander angeordnet. In diesen werden die die
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Friiser tragenden Supporte im cntgegcngesetzten Sinne auf- 
und abbewegt. Nach jeder Bewegungsumkehr werden die 
Siipportstander mit den die Friiser tragenden Supporten 
gegen den Ortsstofs vorbewegt.

K I. 5. Nr. 97 603. V o r r ic h tu n g  z u m  H e re m - 
tre ib e n  von  K o h le  o d e r  G es tem . Von William Georgu 
Gnls und James Tonge in Bolton; * England. Vom
9. April 1897.

In einem Kastcn a sind mehrere durch Wasserdruck 
betricbcne Stempel b angeordnet, welclic ilirerseits mehrere 
Deckel c tragen. Durch Einfiihren von Druckwasser durch 
den Stutzen e werden siimtliehe Stempel b .samt den

Deekeln c gleichmafsig gehoben, wodurch ein Absprengen 
einer.zwcckmiifsig zuvor unterschriimten Kohlenbank o. dgl. 
erreicht wird.

KI. 10. Nr. 97 255. V e r fa łire n  z u r  H e r s te l lu n g  
von B r ik e tts .  Von Robert Meyer in Breslau. Vom 7. 
Oktober 1896.

Bekanntlieh wird Ilolz durch Erwiirmen mittelst Wasser- 
dampf eine grofse Bildsamkeit erteilt. Fcrner aber vcr- 
fluchtigen sich beim Erlutzen desselben mittelst Wasser- 
dampfes Terpentinol und andere im Holze enthaltene Oele 
schon bei 120 bis 130°, wśihrend Produkle der trockeneu 
Destillation, wie Methylalkohol, Essigsiiurc und Theer, bei 
dieser Temperatur noch nicht auftreten. Diese werden nach 
dem yorgiiiigigen Behandeln des Ilolzes mit Wasserdampf 
durcli Destillation in erheblich kenzentrierter Form ais 
bisher gewonnen.

Sagespiine werden nun in einem Behiilter mit Wasser
dampf bis zur Vernichtung der Elastizitiit behandelt, um 
dieselben dadurch einerseits fiir die Brikettierung, anderer- 
seits fiir die Destillation in eine mogiichst geeignete Form 
zu bringeu.

Marktfoericlitc.
E a se n e r  B o rse . Amtlicher Bericht vom 25. Juli 

1898, aufgestellt von der Borsen-Kommission.

K o l i l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  
Preisnotierurigen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.
I. Gas -  u n d  F l a m m k  ol i l e:

a) G asforderkohle........................  10 ,5 0 — 12,00 ^C.
b) Gasflammrórderkohle . . .  9 ,00— 10,00 „
c) Flammforderkohle . . . .  8 ,2 5 —  9,00 „
d) S tiic k k o lile ........................ ...... 12 ,00— 13,00 „
ę) H a lb g e s ie b te ........................  11,00 — 12,00 „
f) Nufskohle gew. Korn I ) _ 11 j50_ 1 3 ,0 0  „

» » » 11 f
„ )> n  HI • 9 ,75 10, t o „
„ „ „ IV . 9 , 0 0 -  9,75 „

tę) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,2 5 — 7,25 „
0 - 5 0 / 6 0  „ 7 , 0 0 -  7,75 „

h) G r u s k o h le ...............................  5 ,0 0 — 5,75 „

II. F e l t k o h l e :
a) Forderkolile . . • • • 8 , 5 0 - 9,25 JL
b) Bestmelierte Kohle . . 9 ,5 0 — 10,25 >y
c) Stiickkolile . . 1 2 ,0 0 - 13,00
d) Nufskohle, gew. Korn 

» » » n } .  ■
1 1 ,0 0 - ■13,00 n

n » » ■ III . 1 0 ,0 0 - 10,50 »
» » n IV . 9 , 0 0 - ; 9,50

e) Kokckohle . 8 ,5 0 — 9,00 »
M a g c r e  K o h l e :
a) Forderkolile • • • 8 ,0 0 —■ 8,75
b) Forderkolile, aufgebesserte, je

nach dcm Stlickgelialt . 9 , 0 0 - ■11,00
e.) Stiickkolile . . 1 1 ,5 0 - ■14,00
d) Nufskohle Korn I 1 6 ,0 0 - ■18,00 »

„ 11 , . , 1 8 ,0 0 - ■20,00
e) Fordergrus . 6 , 7 5 - 7,25 »
f) Gruskohle unter 10 mm . 4 , 5 0 - 5,50 »

K o k ę  :
a) llochofenkoke . 14,00 )}
b) Giefsereikoke 1 6 ,0 0 - -16,50 )7
c) Urechkoke I und II . 16 ,50— 17,00 n

B r i k e t t s :
Briketts je  nach Qualitiit . 1 0 ,0 0 - 12,00 »

Lebhafte Naclifrage fUr niiclistjahrige Abscliliisse. Troiz 
steigender Fiirderung Bedarf niclit zu befriedigen.' Nachste 
Borsen-Versammlung findet am Monlag, den 15. August
1898, nachm. 4 Ulir, im Berliner Hof (Hotel Hartmann) sia.tr.

S ieg e n e r  E is e n m a rk t.  (Marktbericht des Berg- und 
liuttenmiiiinischcn Vereins zu Siegep.) Das E i s e n s t e i n -  
ges ch i i f t  bewegte sieli im ver(lossencn Halbjalirc in ruhigen 
Balinen. Die Betriebseinschrankung, welclie die lliitten 
Yornehmen mufsten, blieb auf den Versand von Eisenstein 
niclit oline liinflufs und sah sich der Verkaufsverein ver- 
anlafst, eine Fbrdereiuschriiiikung von 20 pCt. fiir das II. 
Vierteljahr zu beschliefsen, wodurch eine Ansammlung von 
Vorriiten vermieden bleibt. —  Die Forderung betrug rund 
447 800 t im I. und 358 500 t im II. Quartal gegen 
438 400  t bezw. 405 700 t iin gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. Die Preise blieben unveriindert und stellen 
sich fiir Abscliliisse per Ende Septeinbcr a. c. auf 113 
bis 119 JC. fiir Rohspath und 152— 167 fiir Rostspatli.

In Roheisen hat das Geschiift wiilircnd des vcrflossenen 
Jahrcsviertels eine recht erfreuliche Aufbesserung erfahren. 
Im April war allcrdings nocli keine sehr lebhafte Kauflust zu 
konstatieren, indem die uberwiegende Mehrzahl der Abscliliisse 
niclit uber das 2. Jahresviertel hinaus gethiitigt wurden, 
jedoch sind einige grofsere Posteu fiir die Ausfulir, darunter 
auch ein crliebliclies Quantum fiir den liberseeischen Export 
verkauft worden. Ende April wurde eine erhebliclie Zu- 
nalune der vorliegenden Arbeitsmeugcn, sowie gleichzeitig 
ein wesentlicher Riickgang der Bestiinde festgestellt. Desto 
lebhafter entwickelte sieli das Geschiift im Mai und zwar 
iiauptsiichlich fiir den Inlands-Bedarf. Angcregt durch die 
stiirkere Kauflust iu Fertigfabrikaten deckte eine grofsere 
Anzahl von Verbrauciicrn, besonders aber diejenigen, 
welclie auf Spczial-Marken Gewicht legen, iliren ganzen 
Bedarf fiir das kommende 2. Semester. Auch fur die tiber- 
seeische Ausfulir gingen wieder einige tausend Tonnen ein. Am 
Ende dieses Monats waren die Vorrate abermals um rund 
5000 t vermindert, dagegen hatte sich das Arbeitsciuantum um 
ca. 100 000 t erliolit. Infolge der bevorstehenden Inventur
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wurde der Roheisenmarkt im Juni  wcsentlich ruhiger, indessen 
waren die Yerladungen lebhafter ais zuvor. Dessęnungeaohtet 
vcrblieb den yereinigten Wcrken am Monatsende eine 
Arbeitsmengc, welchc sie auf nahezu fiinf Monate beschiiltigt.
Im Laufe des ganzen Jahresviertels haben sieli die Vorriite 
um 17 500 t Puddeleisen verringert. Der Roheisen-Yerband 
welcher mir noeli bis Ende dieses Jahres fest abgeschlossen 
war, ist auf weitere zwei Jahre bezw. bis Ende des Jahres 
1000 vcrliingert und hierdurch einc Garantie fiir ein lang- 
andauerndes regclmiifsiges Geschiift gegeben worden.

Das Geschi.ft in Rohluppen war ein befriedigendes. 
Die Anforderungen waren hoher, ais dic Lcistungsfahigkeit 
der liiesigcn Werke. Trotz der wcsentlich erhohten Lohne 
war es nicht moglicli, die erfordcrlichen Arbeiter zu iinden, 
um den Anspruchen des Marktes geniigen zu konnen. Die 
Leutc ziehen leichtcre Arbeit bei geringerer Einnahme 
vor. Niclit blofs hierin sondern auch in der liiiuflg zu- 
tiigc tretenden geringen Riicksicht auf dic drirjgendsten 
Bediirfnissc der Werke macht sich der EinDufs der Iteic.hs- 
tagswahlen auf dic Arbeitcrverhaltnisse in empfindlichstcr 
Wcisc geltend. Die Preise der Luppensorten konnten in- 
folge dieser I.age allgemein um 3 — 4 JC. pro Tonne er- 
lioht werden. Neu eiulaufende Auftriige sind fiir die 
nachstc Zeit kaum unlerzubringen.

Dic im Mai gemeldete Besserung des Feinblechgeschiiftes, 
hat sich erhalten, ein Riickgang ist zuniichst nicht zu bc- 
fiirchten. Trotzdem stchen dic Preise noch in keinein 
Verluiltnis zum Rohmaterial. Durch den Bcschlufs des

M a rk tn o tiz o n  iib e r  N o b e n p ro d u k to . (Auszug aus

llalbzcugvcrbandcs die Preisermafsigung von 0 J l .  pro 
Tonne nur auf die nachgewiesene Ausfuhr zu gcwiihren, 
ist ein durchschnittlichcr Aufschlag von 3 J L  pro Toiine 
erfolgt. Diese Erhohung, die hUheren Lohne und die liohen 
Kohlcnpreise konnen keineswegs durch die nur miifsige 
Erhohung der Feinblechpreisc ausgeglichen werden.

Das Geschiift in stiirkeren Blechen liegt gesunder und 
werden besonders fiir Schiflfsbau - Qualitiit befriedigendere 
Preise bcwilligt. Das von der Charloltenhutte bcschlossene 
Stahlwerk soli bis Mitte niichsten Jahres fertig werden.

Um dic weitere Vcrarbeitung des hiesigen Roheisens 
im Bezirk zu ermbgliehen, ist die Verbindung von 
Hoehofen mit Stahl- und Walzwerken unbedingt not- 
wendig. Konkurrenzfiihig wiirden solehe Werke auf dic 
Daucr aber auch nur dann sein, wenn dic Kohlenfrachten 
fiir iliren Bcdarf so niedrig gesclzt werden, daTs sic den 
Fracliten fiir Eisenstein, die die niederrheinisch-westfalischen 
Werke geniefsen, glciehkommcn.

Die G i e f s c r e i c n  und besonders dic ./W al z e n -  
g i e f s e r e i e n  sind so rcichlich beschilftigt, dafs sie den 
Bedarf kaum befriedigen konnen. Sic haben sich infolgc- 
dessen zu recht crheblichen Erwciterungen und Neubauten 
cntsehlossen.

Auch die K e s s e l s c h m i c d e n ,  Mas  ch i n en f a b r i k e n  
u nd d i c j  en i g e n  F a b r i k e n ,  w e l c h e  B eso n d e r h e i  t en 
d e r  E i s e n i n d u s t r i c  hcrstellcn, sind siimtlich noch be- 
sehiiftigt und erzielen im allgcmeinen befriedigende Preise.
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Htiltcnverwallungcn 
Obcrsehlesien, den 
ThiUigkeit verliifst,

P e v s o n a 1 i e u.
Am 14 d. M. fand in Kattowiiz eine Abschiedsfeicr 

zu Eliren des Ilerrn Bergrats S c h c r b e n i n g ,  des hochver- 
dienten bisherigen Gcneraldirektors der Schlesisehen Aktien- 
Gesellschaft fiir Bergbau und Zinkliiittenbetrieb, statt, an 
der sich Vcrtreter fast allcr obersehlesischen Berg- und 

beteiligten. Bergrat Schcrbening, der 
Ort sciner 52 jiihrigen bergmiiiinischen 

um sich in Berlin zur Ruhe zu 
setzen, hat sich zucrst (1 8 5 4 ) einen Namen gemacht durch 
die gluckliclie Erschliefsung der rcichlialtigen Beuthener 
Muldę, in der er u. a. die Erzgruben Neuc Heicne, Snmuels- 
gltick und Bleyseharley, sowie spiiter das durch seine Wąsser- 
zufliisse bekannte Steinkolilenbergwerk Karsten Centrumgrubc 
schuf. Seit 1872 stand derselbe an der Spitze der oben- 
genannten Schlesischen Akticngeselischaft, dereń Leistungcn 
sich unter ihm verdreifachten. Unter den vielen Ehreniimtern

des Jubilats sind besonders die Leitung des Obersehlesischen 
Knappscliaftsvereins, dessen Vorsitzendcr cr seit 32 Jahren 
w ar, und der Vorsitz der Obcrschlesisclien Sektion der 
Knappschaftsberufsgenosscnschafl zu nennen. Den Schcidcn- 
den ernannte der Obersciilesische Berg- und Huttenmiinnischc 
Verein zu seinem Ehrenmitgliede. Mogę Ilcrr Bergrat 
Schcrbening noch langc und in Mufsc dic Friiehte seiner 
eegensreichen Thiitigkeit geniefsen.

Der Bcrgrevierbeamte, Oherbergrat D i e s t e r w e g  zu 
Koln, tritt am 1. August 1898 in den Ruhcstand. Der 
Bergrevierbeamte, Bergrat S c h m i d t  zu Betzdorf und der 
Gasinspektor Dr. S c h o n d o r f f  zu Saarbrucken sind gestorben. 
Der Bcrginspektor M e h n e r  von Grube ICronprinz ist zur 
Konigin-Louise-Grube bei Zabrze versetzt und der Berg- 
assessor S t o c k e r ,  bisher Hiilfsarbeitcr am Oberbcrgamt zu 
Bonn, vom 1. August 1898 ab zum Bcrginspektor der 
Grube Kronprinz ernannt worden.
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