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A m  19. ds. Mts. ereigneto sich auf dor Zeche General Bluinenthal bei Recklinghauson ein 
schwerer Ungliicksfall, bei welchem 25 Personen, unter ihnen der Betriebsfuhrer Ossendorf, in der 
Ausubung ihres Berufcs den Tod fanden.

Die Katastrophe eutstand durch eine Explosion schlagender Wetter im Flotz Nr. 1 Norden in der 
westlichen Bauabteilung iiber der yierten Bausohle in einer Teufe von 570 m. Das Fl&tz ist 23|4 m
machtig. Schiefsarbeit ist in demselben auf Grund bergpolizeilichen Yerbotes seit langer Zeit nicht
zur Anwendung gekommen. Die Ursache der Explosion ist bis jetzt noch nicht aufgekliirt. Es 
scheint, dafs nur eine verhiiltnismafsig geringo Menge von Schlagwettern zur Entziindung gelangt ist, 
in deren Naclischwaden dor grofsere Teil der Yerungluckten don Erstickungstod erlitt.

Dio Einrichtungen fur die Wetterfiihrang waren in yórżuglichem Zustande. Dio Grube besitzt
zwei Schachte yon jo 5 m Durchmesser, yon denen einer zum Einziehen, der andere zum Ausziehen 
der Wetter dient. Mit dem Abteufen eines dritten 6 m weiten Seliaehtes ist man gegenwartig be- 
■schaftigt. Es sind zwei neue Ventilatoren — System Capell — von mehr ais ausreichender Leistungs- 
fahigkeit aufgestellt.

Der Konigliche Revierbeamte, Bergrat Kirstein, welcher zufallig zur Zeit des Unfalles auf der 
Grube anwesend war, leitete in Gemeinschaft mit dem Betriebsdirektor Drissen die Rettungsarbeiten, 
an welchen sich auch die kurz darauf eingetroffenen Bergassessoren Oyerthun und Wilke erfolgreich 
beteiligten.

Die Leiehen der Yerungliickten waren innerhalb zwei Stunden geborgen. Ebenso war der regelmafsige 
Wetterzug in kurzer Zeit wiederhergestellt und so weitere Gefahr beseitigt.

Die sofort seitens des Reyierbeamten eingeleitete Untersuchung durfte bald eine Aufklarung iiber 
<iie Ursache des Unfalls ergeben.
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Die belgische Bergwerksindustrie im Jalire 1895.
Iii den Annales des Mines de Bclgiąue ist die S tatistik  

der belgischcn Bergw erks- und Ilu tten in d u strie  von 
M. Em. Harze, D irecteur generał des Mines im Arbeits- 
m m isterium  (m inistere dc 1’industric ct du  travail), 
erschienen, w elche au sdenB erich tenderS taa ts-B ergw erks- 
Ingenicure zusam m engestellt ist. W ir geben hier das 
W ęsentliclistc des au f den B ergbau beziiglichen Teils 
aus der S tatistik  wieder.

I. K o i i l e n b c r g w c r k e .  D ie Steinkohlenproduktion 
Belgiens betrug:

M enge in t  W ert in  Frcs.

1895   20 457 600 193 357 700
1894   20 534 500  191 292 100
1893   19 410 500  181 405 900

Im Ja lire  1895 ist diesclbe also rund  77 000 1 
niedriger gewesen ais im V orjahrc, welehes dic bis
dahin hochste Menge aufwies. D er bei weitem grofste 
Teil m it fast 15 M illionen Tonnen cntficl au f  die P roy in z  

H ainau t (Ilennegau ), iiber 5 Millionen Tonnen kam en 
au f Luttich und etwa ' / 2 M illion au f Namtir. W ic 
die obige Zusam m enstcllung zeigt, ist der W ert fiir dic 
Tomic im Ja lire  1895 gestiegen, er betrug im Ilcnncgau  
9,39 Frcs. gegen 9 ,28  Frcs., in der P rovinz N am ur 
7 ,54  Frcs. gegen 7,19 Frcs., in L uttich  9,82 Frcs. 
gegen 9,64 Frcs. Der V erkaufspreis ha t im D urchschnitt 
9,86 Frcs. gegen 9,69 Frcs. betragen. Yon den K ohlen 
w aren derQ ualita t nach halbfett 50 pCt., Fettkohlc 22pC t., 
M agerkohle m it viel fliiclitigcn Bcśtandteilen (F lenu)
10 pCt. und M agcrkohlem itgcringerF lam m cnentw ickclung 
18 pCt. D er Selbstverbrauch betrug 9 ,4  pCt. der Gcsamt- 
produktion. Im  ganzen w aren 264 Anlagcn zur Kohlcn- 
gewinnung im Betriebe. D ie m ittlere M aehtigkeit der 
gebauten F lotze betrug im H enncgau 0,64 m, in der

Provinz N am ur 0,75 m, in L iittićh 0,71 m oder im 
G esam tdurclischnitt 0 ,66 m.

D ic Gcsamtzahl der im S teinkohlcnbcrgbau bescliaf- 
tigten A rbeitcr ha t 118 957 betragen, d. i. 1854 m ehr 
ais iiń Ja lire  vorhcr. Sie zeigt also cin Anwachsen, 
trotz der A bnahm e der Produktion. 86 551 A rbeiter 
waren iiber Tage, 31 496 un ter T age beschaftigt. In te r-  
cssant ist, dafs infolge der neueren Gesctzgebung die 
Zahl der un ter T age beschaftigten weiblichen und jugend- 
lichen A rbeiter in den letzten Ja h re n  erheblich ab- 
genommen hat.

Es waren beschaftigt:
a )  U n t e r  T a g e .

1895 1894 1893 1892*) 1891
M iinnliehe A rbeiter

von 14 bis 16 Ja h ren  . . . 4198 4367 4765 5251 6075
» 12 „ 14 „ . . . 1594 1573 1638 1705 2535

Zusam m en 5792 5940 6403 6956 8610
W eibiiclie A rbeiter

iiber 21 J a h r e ............................... 595 542 623 719 723
von 16 bis 21 Ja h ren  . . . 073 1076 1505 1957 2285

14 „ 1 0  „ . . . . — 44 219 683
Zusam m en 1268 1618 217 2 2895 3691

b )  U c b c r  T a g e .
w annucue

von 14 bis 16 Jahren  . . . 1512 1459 1578 1550 1558
V 12 „ 14 „ . . . 1181 1131 1041 951 989

Zusam m en 2693 2590 2619 2501 2547
W eibliche A rbeitcr

iiber 21 J a h r e ............................... 1589 1611 1617 1672 1528
von 16 bis 21 Ja h re n  . . . 3759 3703 3526 3124 2911

w 14 „ 16 ... . 2249 2186 2353 2439 2742
Zusammen 5797 7500 7496 '  7535 7181

D ic Zahl der iiber T age beschaftigten jugcndlichen 
und weiblichen A rbeiter ist also in den letzten 
5 Ja h re n  im allgcmeinen au f derselben Iiohc geblieben. 
Dic folgende Tabelle g iebt das Zahlenverhaltnis der 
cinzelnen Arbeiterkategoriecn, die Z ahl der Arbeitstnge 
und die Lcistung fiir dic letzten 3 Ja lire  an.
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zusam m en

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1895 . . 21 685 65 776 87  461 31 496 118 957 295 943 172 3,20 0,58
1894 . . 21 728 64 823 86 551 30 552 117 103 298 945 175 3,17 0,59
1893 . . 2 1 2 8 4 65 021 86  305 30 556 116 861 285 912 166 3,20 0,58

Man sieht aus dieser Zusam m enstcllung, dafs die 
durchschnittlichc Jahresle istung  eine viel geringere ist 
ais in unserem  heim ischcn B ergbau*), w as wohl zum 
griifsten Teil au f die infolge der geringen M iichtigkeit 
der Flotze schwierigere G ewinnung zuriickzufiiliren ist. 
Im  Bezirke von Mons, w elcher die geringstc durch- 
schnittliche M aehtigkeit von 0,53 m aufweist, ha t dem- 
entspreehend die Leistung aucli nur 0 ,5 t pro Mann 
und Schicht erreielit.

A n L ohncn ist 1895 die Sum m ę von I 123/ą MiH. 
Francs gezahlt worden, w oraus sich cin D u r c h s c h n i t t s -  

jah resyerd ienst von brutto  948  Frcs. (7 5 8 ,4  J£ .)  ergiebt, 
Nacli A brechnung der Abziigc bleibcn 933 Frcs. 
(7 4 6 ,4  Jć.), d. i. 7 Frcs. m ehr ais im Vorjahrc, und 
au f den A rbeitstag  3,17 Frcs. (2 ,5 4  dl.). Zum Yer
gleich sei hier bem erkt. dafs der reine Jahresdurch- 
schnittslohn im R uhrkohlcnrevier 893 JL. oder pro Schiclit

*) T erg l. Gliickauf Nr. 37  des lauf. Jahrganges S. 721.
*) In  diesem  Ja h re  tra t das G esetz vom 13. Dez. 18S9 be 

tieffend d ie A rbeiterbeschaftignng  fu r die Bergwerke in Kraft.
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2,80 JL  betragen liat. D er Jahresdurchschnittsverdienst 
der eigentlichen K olilenliauer betrug in Belgien 
1130 Frcs. (9 0 4  JL'), wiihrend in W estfalcn die unter- 
irdiseh beschaftigten eigentliehen Bergleute (fiir die 
K ohlenhauer allein liegen die Zahlen in der amtlichen 
Statistik n icht vor) durclischnittlich 1114 JL  yerdienten.

U eber die finanziellen Ergcbnisse der Gruben ist 
gesagt. dafs 77 "Werke eine A usbeute von insgesamt
11 654 700  Frcs. erzielt haben, wiihrend 47 m it einem 
Y erlust von insgesam t etwa 3Y/( Mili. Francs abśchlosscn. 
D ie Selbstkosten beliefen sich pro Tonne 1895 auf 
9.05, 1894 auf 8 ,92 Frcs., wovon a u f L d h n e  5,51 bezw. 
5,37 Frcs. entfielen.

Die K o k s e r z e u g u n g  Wurde au f 37 W erkcn mit 
2216 Oefen betrieben. D ie Gesamtm enge des erzeugten 
K oks betrug 1 749 000 t. gegen 1 756 600 t  im Yor- 
jahre . D er W ert pro Tonne ist von 12,94 auf 13,75 Frcs. 
gestiegen.

An B r i k e t t s  w urden von 38 W erken m it 53 Presscn 
1 217 800  t gegen 1 326 200 t im V orjahre erzcugt. 
D er W ert ist pro Tonne von 11,67 Frcs. im Ja h re  1894 
auf 12,14 Frcs. im D urchschnitt des Jah res  1895 gestiegen.

D ie E in- und A usfuhr von K ohlen, K oks und 
Briketts ergiebt sich aus folgender Tabelle:

a. E i n f u h r .
K ohle Koks B riketts Zusammen

t t t t
1893 . . 1 288 640 287 560 5 545 1 684 870
1894 . . 1 377 000 326 190 4 3 1 7 1 822 680
1895 . . 1 530 360 362 830 3 452 2 027 120

b . A u s f u h r .
1893 . . 4 849 890 941 660 489 225 5 571 360
1894 . . 4 539 500 879 278 573 460 6 251 930
1895 . . 4 661 480 870 980 459 702 6 260 220

In  der letzten  Kolonne sind K oks und Briketts in 
Kohle in der W eise ausgcdriickt, dafs 73,5 kg Koks 
und 109 kg B riketts =  100 kg K ohle gesetzt sind.

U n f a l l e  ereigneten sich au f den Steinkohlengruben
1895 im ganzen 283 , wobei 158 A rbeiter getiitet und 
133 verletzt w urden. Im  V orjahre w urden durcli 
308 Unfalle 190 Personen getdtet und 118 verletzt. 
A uf 1000 A rbeiter kam en 1895 1,44 Todesfalle durch 
Unfall. Beim R uhrkohlcnbergbau kam en, wie hier zum 
Vergleich angefiihrt sei, auf 1000 A rbeiter 2 ,63, beim 
englischen K ohlenbergbau 1 ,488 todliche Verungluckungen. 
Von den Unfdllen des Ja h re s  1895 waren u. a. 
110 m it 81 Toten und 32 V erletzten durch Steinfall 
herbeigefiihrt, 30 m it 14 Toten und 16 Y erletzten hatten 
sich in Brem sbergen ereignet. 16 Fiille m it 3 Toten und
17 V erletzten w aren durch den Gebrauch von Spreng- 
stoffen und 6 Fiille m it 4 Toten und 2 Ycrwundeten 
durch Schlagw etter entstanden.

II. E r z b e r g w e r k e .  D ie wichtigsten, auf den Erz

bergbau Belgiens bezuglichcn Zahlen sind in nach- 
stehender Tabelle enthalten:

Ja h r
Produktionsm enge in Tonnen Zahl

der
A rbeiterEisenerze n iei-

erze Zinkerze P yrit Mangan-
erze

1893
1894
1895

284 465 
3 1 1 2 2 2  
312  637

67
160
220

1 1 3 1 0
11 585
12 230

630
3050
3510

16 820 
22 048 
22 478

1804
1581
2201

D er Jahresdurchnittslohn  der Erzbergleute ist au f 
779 Frcs. (621 ,6  JL )  gegen 777 Frcs. im V orjahre be- 
rechnet. Im  Erzbergbau sind unterirdisch w eder wcibliche 
Personen, noch jugendliche A rbeiter un ter 16 Jah ren  
beschiiftigt. E. W .

Der Rheinau-Hafen.
fri'<T7ii Tafel X I.II und X L II1 .)

Am 22. F eb ru ar dieses Ja h re s  ist der erste Spaten- 
stich zu einem neuen Industrieliafen bei M annheim , 
zwisehen den Eisenbahnstationen Rheinau und Neckarau 
der Badischen R heinthalbahn, gethan worden. D as W erk, 
das inzwischen einen regen Fortgang genom men hat, 
gehort zu den ersten seiner A r t , welche ihrc E nt- 
stehung w eder dem Staate noch einem ProvinziaI- oder 
K om m unaIverbande, sondern lediglich privatem  Unter- 
nchtnungsgeiste verdanken. W ir machęn hier auf die 
vor kurzem  erschienene Broschure des vorm. Syndikus 
der M annhcim er Ilandelskam m er, Dr. Landgraf,*) auf- 
m erksam , deren A usfiihrungen wir nachstehend im 
w csentlichen folgen.

D ie beiden in Rheinau bestehenden chemischen 
Fabriken, die Rhenania m it dem Ilaup tsitz  in Aachen 
und  die A ktiengesellschaft fiir chemische Industrie  m it 
dem Sitz in M annheim , haben in Gemeinschaft m it der 
Gesellschaft m. beschr. Ilaftung  „ R h e i n a u "  die Anlage 
begonnen, in erster L inie um ihren chemischen Fabriken 
den Vorteil der unm ittelbaren Lage an der Schiffahrts- 
strafse des R heins zu verschaffen, dann aber auch, um 
w eitere Industriezw eige nach R heinau zu ziehen und 
einen Umschlagsplatz fiir M assengiiter aller A rt zu schafien. 
D as B aupro jek t ist au f Anweisung des Grofshcrzogl. 
M inisterium s des Innern  durch den Vorstand der R hein- 
B auinspektion M annheim , O berbaurat Otto F ieser, aus- 
gearbeite t worden. W ir geben zunaćhst an der ITand der 
Pliine au f Tafel X L II  und X L III  eine kurze Beschreibung 
der Anlage, um  dann auf ihre w irtschaftliche Bedeutung 
einzugehen.

D er R heinau-IIafen liegt — was die W asscrstrafse 
betrilTt — 9,3 km von der M annheim er Rheinbriicke rhein- 
aufw arts. (V ergl. Tafel X L II .)  Die Entfernung von dem 
PersonenbahnhofM annheim  bis nachS tationR heinaubctrag t 
8 km . D er Hafen erhiilt bei einer Sohlenbreite von 60 m 
eine Lange von 2000  m. E tw a 1100 m von der M iindung

„D er R h e in au -H afen “ , M annheim  1896. Im  Selbstveriage 
des Jierausgebers.
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ist ein Schiffswcndeplatz von 90 m Sohlenbreite vorgc- 
sehcn. D ic Solile des Ilafens liegt 1 m tiefer, ais d ieR hein - 
solile. D ie A bm essungen sind so gew ahlt, dafs in dom 
ITafen die groCsten Rheinschifte wcndcn und sogar bei 
N iedrigwassser bcąuem  ein- und ausfahręh konnen, 
auch wenn m elirerc SchifTe am Land liischcn. 
Yorlaufig w ird nur dic ostliche Seite des ITafens aus- 
gebaut, w ahrend die A usnutzung der w estliebcn fiir 
spiiter Yorbebaltcn bleibt. Der Hafen wird durchw cg 
m it gepflasterten Bijschungcn yersehcn. D iesclben sind 
zweim alig augelegt bis zur Hohe von 3 m m it einem 
40 cm starken Steinvorf«fs, von h ier aufw arts m it einer 
Pflasterung von 30 cm Starkę. Am  olTenen R hein  sind 
die Bijschungcn dreifiifsig; diesclben gehen alsdann in 
zwcifufsige und w eiter aufw arts in anderthalbfiifsigc 
iiber. —  D ie Berm c ist 90 cm breit.

Gegen Hochwasser is t der Hafen durch den au f der 
W estseite liegenden D am m  gesclńitzt.

Z ur Y eriuittclung des B ahnverkehrs dienen aus- 
gcdchnte, 17 km lange Geleiseanlagen. Es ziebt sich 
zuniiclist ein doppelter Geleisstrang liings der R heinthal- 
bahn von der Stalion N eckarau bis zur Station R heinau, 
rerm ittelst dessen dic ankom m enden und abgchendcn 
W aggonladungen von den hinter dcm ITochwasserdamm 
und auf dem Ilochgestadc gelegenen Etablissem cnts nach 
diesen Stationen verbracht werden.

Ein w eiteres Scbicncnnctz ziebt sich liings dem K anał 
hin;  ein dritter G eleisstrang nim m t seinen W eg von der 
Station R heinau iiber den Ilochw asserdam m  nach dem 
R heinrorland und yon da nach der S tation Neckarau. 
D iese beiden letzteren Schienenwegc dienen zur V cr- 
m ittelung des V erkchrs zwischen der S taatsbahn und 
dem Yorland. D ie Geleise bestehen aus Stahlschicnen 
nach dem Profil der Grofsherzogl. Bad. Staatseiscnbahnen 
fiir  Ilaup tbahnen . Die Stcignngs- und Richtungsverhalt- 
nisse der Geleise sind durchweg giinstige.

Entlang der ganzen Anlage vom Bahnhof Neckarau 
bis R heinau zwischen der R heinthalbahn und derlndustric - 
bahn liiuft eine Fahrstrafse zur V erm ittelung des F uh r- 
verkehrs. D iese Fahrstrafse ist m it der Stąatsstrafse 
M annhcim -Schwetzingcn durch drei Zufuhrstrafscn ver- 
bunden, deren Y erlangerung nach dem Hafen fiilirt. 
Sam tliche Strafsen haben eine Fahrbreitc von 7V2 m, 
sind cliaussiert und m it Gchwegcn yersehcn,

Um jede V crunreinigung des W assers im Kanał 
auszuschliefien, ist sofort eine K analisation fiir das ganze 
Ilafengebict angelegt worden, verm i(telst welcher die 
Fabrikabw asser 200 m unterhalb der Ausm iindung des 
Ilafens d irekt dem Rhein zugeluhrt werden. An diese 
K analisation erhalten alle industriellen Etablissem cnts 
Anschlufs.

Bei bohem W asserstand w ird das Ab wasser ver- 
mittelst eines Pum pw erks in den Rhein gepum pt.

Um die E rncuerung des W assers herbeizufiihren und 
bei eintretendem Thauw etter die E ism assen rasch aus

dcm H afen zu beseitigen, ist eine ausgiebige Spiilung 
m ittelst Rheinw asser, welches in den oberen T eil des 
ITafens gcleitet wird, vorgesehen.

D er Betrieb siimtlichcr Auslade-Vorric.htungcn, sowie 
die Beleuchtung des Ilafens geschieht durch Elektrizitiit.

D as im ITafengebiet gelegene E lcktrizitatsw erk  be- 
dient auch die beiden chemischen F abriken und wird 
aufserdem an alle Industriellen , welche sich ansiedeln, 
K raft und Ł iclit zu niiifsigcn Satzcn abgeben.

F u r das gesam te Ilafengebict w ird cin W asser werk 
erbau t, fiir welches die bezuglichcn Y orarbeiten bereits 
im Gangc sind.

W ie aus dem Lageplane ersichtlich ist, besitzen die 
beteiligten Gesellschaften an dem ITafen bedeutende 
Grundlliichcn, von denen die ostlich der R heinthal
bahn gelegenen nach dcm au f dcm Lageplan aufge- 
tragenen Bebauungsplan zum Bau von Beam ten- und 
A rbeitcrw ohnungcn bestim m t sind, w ahrend die westlich 
der B ahn gelegenen P latze, w elche sam tlich Bahnanschlufs 
erhalten, sieli zu Industrieplatzen eignen. D ie vom 
SchifTswcndeplatz aufw arts gelegenen P latze sind samtlich 
liochwasserfrei. Von diesem abw arts z ieb t sich in einer 
E ntfernung von 125 m parallel dem H afen ein weiterer 
Ilochw asserdam m  hin. A uf dem V orland zwischen dem 
Ilafen  und Ilochw asserdam m  w erden V crladcschuppen 
errichtet. D as V orland dient sowohl fiir den W asser- 
verkelir des hin ter dem Ilochw asserdam m  und nicht 
direkt am  W asser gelegenen F ab rik en , ais fiir den 
U m sclilagsverkchr (U m ladeplatzc).

D ic Anlage entąpricht, w ie aus vorstehenden Angaben 
ersichtlich, den an einen Industriehafen zu stellenden 
A nforderungen im yollsten Mafse. D er N utzen derselben 
w ird den beiden chemischen Fabriken in der Rheinau 
zugute kommen, sieli aber auch in erheblichem  Grade 
au f w eitere K reise verbreiten. In  erster Linie hofTt man, 
dafs sieli in der R heinau eine R eihe neuer Fabrik- 
etablissem ents entwickeln wird, welche die von den 
genannten Fabriken m c u g te n  Fabrikate, w ie Schwefelsaure, 
Salzsaure, Chlorkalk, Am m oniak und seine vcrschiedenen 
Salze, fliissige Gasc, B orśaurc, Schw cfclnatrinm , schwcflige 
Siiure u. s. w. verarbciten. An billigen Arbeitskriiften 
ist in der Umgcgend kein M angel. F erner ist die Gc- 
sellschaft R heinau  im Besitzc einer der leistungsfahigsten 
Ziegelcicn des O berrheins, sodafs das notige Baumaterial 
leicht und billig beschafTt w erden kann. Von grofser 
Bedeutung ist es, dafs das Rheinisch - W estfalische 
ICohlensyndikat au f cinc R eihe von Ja h re n  einen 75 000qm  
grofsen P latz an dcm Ilafen  (vergl. Tafel) gepaelitet 
hat. D asselbe besitzt, nebenbei bem erkt, an dem Mann- 
heim er Ilafen  nur einen F lachenraum  von 30 000 qm. 
D ic M oglicbkeit, au f diese W eise dic K ohle zu einem 
verh;iltn ism a6ig  niedrigen P reise zu  beziehen, wird der 
A nsiedclung neuer Industriezw eige jedcnfalls sehr fdrder- 
lich sein. Es is t ferner, w ic die eingangs citiertc 
Brośchiire ąusfuhrt, anzunehm en, dafs sich der Kohlen-
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um schlagsverkehr nach Siiddeutschland und der Schwciz 
zum Teil nach R heinau ziehen wird, da eine Eisenbahn- 
fracht von 8 km erspart w ird, w ahrend die Schiffsfracht 
von den R tihrhafen nacli der bereits erfolgten Zusicherung 
yerschiedener grofser Schiffalirtsgesellschaften, wenigstens 
fiir ganze Schiffsladungen, dieselbe scin wird, wic nach 
M annheim . D as gleiche g ilt beziiglicli der Sendungen 
aus den hollandisch-belgischen Ilafen , dic dementspreehend 
yoraussichtlich auch zum  Teil in R heinau umgcschlagen 
werden. D ie so sich 'e rgeben  de teilweise Ueberleitung 
des G iiterverkehrs au f  die badische Rhcinthalbahn diirfte 
eine wertvolle E ntlaslung  der stark  in A nspruch ge- 
nommenen Ilaup tbalm  von M annheim iiber Heidelberg 
nach der Schwciz bewirken.

Eine aus der n euen .A n lagc  fiir die Ilafen  in Mann

heim und Ludwigshafen crwachsende K onkurrenz ist 
n icht zu befurchten, da bei der steten Z unahm e des 
V erkehrs auch fiir diese dic volle A usnutzung ihrer A n
lagen ais gesichert ersclieint. E s braucht h ier nur 
hervorgeliobcn zu w erden , dafs der W asscrvcrkehr 
M annheinis in den Jah ren  1855 — 1895 von 0 ,1945  au f 
3,28 M illionen Tonnen, und der gesam te V erkelir zu 
W asser und E isenbahn vori 0 ,34  auf 6 ,025 Millionen 
Tonnen, also um das lS Y jfache gestiegen ist. Um cin 
Bild iibcr die Entw ickelung der Rheinschiffahrt iiberhaupt 
zu geben, folgt hier eine Zusam m enstellung des G iiter- 
vcrkehrs der w ichtigsten Rheinhiifen in den letzten 
10 Jah ren , welche durchwcg, sowcit nicht, w ie im 
Ja h re  1895, besonders ungunstiger W asserstand cin- 
gcw irkt hat, ein stetiges erhebliches Anwaclisen zeigt.

1886 1887 18S8 1889 1890 1891 1892 1893 ' 1894 1895

I n 1000 T o n n e n

K u h r o i t ............................. 2471 2529 3016 3046 3446 3535 3855 3518 4693 4507
M a n n h e im ....................... 1796 1920 2309 2549 2683 2S03 3081 3239 3663 3280
D u i s b u r g ........................ 1469 1465 1750 1850 1806 1797 1921 1850 2580 2282
Hochfeld............................. 738 815 883 839 923 947 993 1018 95S 626
Ludwigshafen . . . 647 562 670 750 816 820 834 899 754 769
Koln . . . . 371 408 429 4G4 524 533 544 595 637 624
Guetavsburg 427 290 348 360 397 404 475 503 499 576
Duisburger Rheinufer 258 333 358 397 423 398 420 405 415 453
D u sse ld o rf ....................... 208 219 224 243 241 235 280 303 355 336
Mainz . . . . 202 202 246 256 215 202 213 227 244 209

Dic Zahlcn fiir das laulcnde J a h r  wcisen eine weitere 
ganz bedeutende Steigerung auf.

D er Rheinauhafen is t ais ein neuer Faktor fiir die 
Ilebung der Sehiffahrt au f der w ichtigsten W asserstrafse 
des westlichcn D eutschlands m it Freuden zu begriifscn.

E. W .

Eine moderne Bleihiittenanlage.
Y on L. S. A u s t i n  in  D enver, Col.

Nach einem V ortrage in dcm A m erican In s titu te  o f Mining Engenecrs.
(Colorado M eeting, Septem ber 1896.)

I . L a g e :  D ic erste V oraussetzung fiir eine moderne 
Bleihiittenanlagc is t eine von N atur bevorzugte Lage, 
deren Y orteile im vollsten Mafse ausgenutzt werden 
konnen und auch die M oglichkeit einer spateren Vcr- 
grijfsening der A nlage noch gestatten.

Gewiihnlich pflegt m an cin ziem lich steil anstcigendes 
Terrain zwecks terrassenform iger A nordnung der ganzen 
Anlage fiir das giinstigste zu halten. Y iele ziehen in- 
dessen w ieder ein horizontales T errain vor, das eher 
eine A usdehnung zulasse, iiberhaupt in yieler Ilinsicht 
geeigneter sci. Selbst bei einer Anlage, die insgesamt 
500 t  taglich verarbcitct und durch terrassenform ige An
ordnung eine H ohe von 12 m  ausnutzt, w ird namlich 
ein theoretischer Gewinn yon kaum  1 PS. erzielt.

Es besteht dem nach auf der einen Seite das Horizontal- 
System m it seinen A nlage- und Betriebskosten fiir 
grofsere H ebeyorrichtungcn, die im m erhin Anlafs zu

Storungen geben konnen,1)  aber m it den Vorziigcn einer 
guten VentiIation, der leichten Zuganglichkeit und eines 
innigen Zusam m enhangs; und auf der anderen Seite das 
T errassen-Systcm  m it weniger IIebevorrichtungcii (denn 
ganzlich konnen sie n icht entbehrt. w erden), aber m it 
yerm chrten Anlagekosten fiir A usschachtung und F u tte r-  
m auern, m it geringerer Zuganglichkeit, schlechtcrcr 
V entilation und grofserer A usdehnung.

D er V erfasser is t fiir eine Modifikation das Terrassen- 
System s, indem cr eine ausgcdehnte Flacho in Ver- 
bindung m it einem mafsig ansteigenden A bhang cmpfiehlt.

I I .  R e s e r v c n :  Von grofser W iehtigkeit fiir eine
H iittenanlage is t es natiirlich, sich durch Ersatzteile und 
Reserven nach jed er R ichtung hin gegen Betricbs-U ntcr- 
brechungen zu sichern, da diese, wenn auch nur von 
der D auer weniger Stunden, bald grofsere Y crluste nach 
sich ziehen konnen, ais dic K osten fiir eine fehlcnde 
Rescrve betragen w iirden. E s ist besser, z w e i  billige 
und w eniger iikonomisch arbeitende M aschinen einzu- 
bauen, ais e i n e  grofsere M ascliine, welche zw ar yer- 
haltnism afsig w eniger B rennm aterial ycrbraucht, dafiir 
aber wegen Justierungen  oder Reparaturen m anchm al 
still liegen mufs. D a aber au f einer I liitte  die 
M aschinenbaukosten gering zu nennen sind im Y erhaltnis 
zu den iibrigen Baukosten, so ist es lreilich das 
R ichtigste, in je d er M ascliine das Beste und Y oll- 
kom m enste zu haben und sie freiwillig zu verdoppeln.

*) Es is t  daher gu t, h ie r  R eserven yorzusehen.
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III . Y c r l u s t c :  D ic V erluste beim H iittenbetriebe
kann man folgendermafsen ein teilen :

A. V erluste in der Schlacke.
Ii. Y erluste durch F lugstaub und R auch .2)
C. V erluste beim Rbstcn.
D. Y erluste durch Betriebśstbrungen.
E. Y erluste an Brennm aterial.
F . V crluste bei der A rbeit.
G. V crluste bei der Betricbsleitung.

A. S c h l a c k e :  D ic V erlustc in der Schlacke, dic
auf cin unrichtiges Begicliten oder Beschicken zuriick- 
zufuhren sind, werden w eiter un ten3) niiher behandelt; 
solehe, die durch m ahgelhafte Separation des Steins und 
der Schlackc entstehen, finden ihre Besprechung in 
einem besonderen A bsehnitt 4)

B. F l u g s t a u b  u n d  R a u c h :  D er V erlust durch
Flugstaub und R auch hangt ab:

1. Von der N atur der Erze.
2. Von der Schmelzhohe des Olens.
3. Von der Form des Olens.
4. Von der A rt des Bcgiclitens.
Ó. Von der W indpressung.

1. D ic N atur der E rze: Sowohl in den Probcnehm ern 
ais auch auf den Iliitten  selbst pllegt man gegenwiirtig 
sam tliche Erze fein zu brechen. Aus diesem Grunde werden 
grofse Mengen von feinem, gerostetem Erz yerschmolźen, 
dcm dann der vicle F lugstaub noch beigefiigt wird. Man 
hat yersucht, das Feinc der Beschiekung zu brikettieren, 
auch den F lugstaub, und nicht ohne Erfolg. D as Be- 
Streben geht zunachst daliin, weniger F lugstaub zu 
machen, da dessen W iederverarbeitung m it bedeutenden 
Kosten und V erlusten yerbunden ist.

2. Die Schm elzhohe des Ofens: Dafs die H ohe des 
Hocholens dio Menge des F lugstaubes beeinflufst, kann 
m an schon beobachten, wenn der Ofen niedrig vollge- 
tragen oder auch neu aufgefullt wird. Ein hoher Ofen, 
der oxydisehe Erze vcrschm elzt, kann fast ohne sicht- 
baren R auch betrieben werden, selbst bei norm aler 
D urchsetz-Leistung.

3. D ie Form des Ofens: Auch die Form des Ofens, 
d. h . der Q uerschnitt, ist n ich t ohne Bedeutung fiir die 
F lugstaubbildung, da die aufsteigende Sehnelligkcit der 
Luftstrbme im Verh;iltnis eines wachsenden Ofenąuer- 
schnitts bis zur Gicht sich verringert.

4. D ie A rt des Begichtens: Dafs dic A rt des Be-
gichtens die F lugstaubm enge einschranken kann, erhellt

2) Der eigentliche Flugstaub und der Rauch sind beides Yer
luste an Beschickungsmaterial. Der Flugstaub besteht aus kleinen, 
unveriinderten Teilchen der Beschickung, welche in dem durch 
das Geblase hervorgerufenen Luftzuge aus dem Ofen in die Flug- 
Sta-ubkanale fortgetragen werden. Der Rauch dagegen stammt aus 
den Metallen, nameutlich dem Pb und dem Zn, die bei der Re- 
duktionstemperatur im Ofen verfliichtigt werden, aufsteigen und 
sich kondensieren, sobald sie m it den kuhlen Fliichen der Kanale 
in Beruhrung kommen, oder durch Sackfilter zuruckgehalten werden

3)  A bsehnitt V I, S. 14.
4) Absehnitt X II, S. 19.

daraus, dafs man durch ein richtiges Aufgcben der vcr- 
schiedenen Tcile der Beschickung die Schnelligkeit der 
entwcichenden Gase, sobald diese nur an einzelnen 
Stellen aufsteigen sollten, hem m en kann, sodafs der W ind 
sich w ieder m ehr iiber den ganzen Q ucrselm itt verteilt. 
D ies h a t noch m ehr Bedeutung, wenn sich Ansiitze im 
Innern  des Ofens bilden.

5. Die W indpressung: E s g iebt eine bestim m te
W indpressung, welche fiir einen gegebenen Ofen an- 
gem essen ist, wenn cr neu in Betrieb gesetzt w ird; 
diese P ressung yeriindert sich, wenn sich A nsiitze bilden. 
Uebermafsige Pressungen verm ehren w esentlich die F lug
staubm enge, ohne die D urchsetzleistung entsprechend zu 
vergrofsern oder auf cinc grolserc Schlackenreinheit hin- 
zuwirken.

D ie N atur und der Umfang der F lugstaub-V er- 
dichtungs-A nlagen hangt ab y o ii der Grofse des W erkes, 
von der N atur der E rze und von anderen bekannten 
V erhaltnissen, auch von dcm Umfang der auszufiihrenden 
Riistung. Rbstgase konnen wegen ihrer zerstorenden 
Eigenschaften nicht durch Sackfilter gerein ig t werden, 
sondern miissen schon durch ein System von Kanalen 
geleitet w erden. D ic Menge des hierbei gewonnenen 
Ofenrauchs mag in yielen Fallen freilich kaum  hinreichen, 
um  dic grofsen Kosten einer solchen A nlage zu recht- 
fertigen, besonders wenn m an sie verglcicht m it dcm 
yollkommenen System e der F iltersiicke und Vcntilatoren. 
D ie A nw endung einer F iltersack-A nlage m acht ausgc- 
dchnte F lugstaubkanale und hohe Essen cntbchrlich.

C. D a s  R b s t c n :  Sclir w escntliche M etall-Y erluste
finden s ta tt bei der Rostung. F iir eine einzige Anlage 
haben sie sich auf jahrlicli gegen 80 000 Doli. bc- 
rechnen lassen. Die T em peratur der entweichenden 
Ofengase betrug dort iiber 5 4 0 °  C. und beim E in tritt in 
den Schornstein noch 3 5 0 °  C. Bei dieser hohen Tem peratur 
yerlluchtigen sich Pb, Ag und A u W urden diese Gase 
au f ihrem  W ege nach der Essc w eiter abgekiihlt, so 
moehte sich gcwifs noch ein anschnlicher Vorteil erzielcn 
lassen. A uf die N utzbarm achung der bedeutenden Hitze 
wird gelegentlich der B esprechung iiber die Anwendung 
von heifsem W ind naher cingegangen w erden.5)

D. B e t r i e b s s t b r u n g e n :  D ie Verluste, die durch Be- 
tricbsstorungen entstehen konnen, sind yielfacher Art. 
Sic liegen in erster L inie in den gesam ten Betriebsaus- 
gaben, abziiglich des yerm inderten Brennm atcrialver- 
brauchs, und ferner in dem entgangenen laufenden Ge- 
w inn, sowie in den schadlichen Einfliisscn au f dic Bc- 
schaffenhcit der Schlacke und die Oefen. Jede ver- 
m inderte W indz^ruhrung, und sei sie auch von noch so 
kurzer D aucr, w irkt schon nachteilig  auf die Durchsetz
leistung und die R einheit der Schlacke.

E . B r e n n m a t e r i a l :  D ie Y erluste an Brennmaterial, 
die durch unrichtiges Beschicken hervorgerufen werden,

SJ A bsehn itt X I, S. 17.
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konnen recht bedeutcnd sein. E in geringercr K oksaul- 
wand entspricht aucli einer liiiheren Durchsctzleistung. 
Uebergrofscr K oksverbrauch w irkt nacliteilig; er giebt 
Anlafs z u einer hcllen G icht und einer vcrmchrten Vcr- 
fliichtigung von M ctallen (PI) und Zn) und einer 
schnelleren B ildung von Ansiitzen, wodurch dic Olcn- 
reisen abgekiirzt werden.

F. A r b c i t :  Beim Bau einer Iliittenanlagc. soli man 
m oglichst bem iiht sein, m ecliańische A rbcit fiir den 
spiiteren Betrieb entbehrlich zu machen. Diese Kr- 
sparung an Arbeitskrafton darf indessen m it Riicksicht 
au f einen dauernd ungestiirten Betrieb nicht zu weit gc- 
trieben werden. Besonders in der N acht ist cs wichtig, 
geniigende A rbcitskraftc zur B edienung der Oefen und 
event. zu r schleunigen A usfuhrung vori Rcparaturen zur 
Iland  zu haben. Andere Rucksichten haben liiergegen 
oft zuriickzutreten.

G. B e t r i e b s l e i t u n g :  V erlu steb e i der BctriebSlcitung 
liegen nianclimal in einer zu teuren B ezahlung der Erze 
oder in einem A nkauf von Erzen, welche fiir den 
Schmelzprozefs ungeeignet odcr nacliteilig sind. Sie 
konnen auch entstehen durch N achlassigkeit in der friili- 
zeitigen Beschaftung und Ergiinzung notwendiger und 
ausreichender Vorriite.

IV . K r a f t - C e n t r a l e n :  Die V ereinigung der kraft- 
erzeugenden Anlagen unter einem D ache und unter die 
Aufsicht eines sacliverstandigcn lngenieurs hat cinc 
grofse Bedeutung. Man erśpart die Ausgaben fiir mehrerc 
W arter und vielleicht auch von D am pfkesscln. Blowers 
V entilatoren fiir dic Sackfilteranlage, Probcnehmer, 
Becherwcrke und andere H ebcvorrichtungen, Pumpcn, 
allcs kann von diesen Ccntralen aus direkt  odcr indirekt 
angetrieben werden.

V. A n fu  lir  d e r  M a t c r i a l i e n :  D ie Anfulir der
M aterialicn, besonders der Erze, Zuschliige, Kohlen und 
Koks, kann geschchen durch Forderwagen, per Achsc 
und durch dic E isenbahn oder ahnlicli. E rz, das in 
Menge von einer G rube in Forderw agen angeliefert 
wird, wird zwcckinafsig d irekt an einer einfachcn oder 
besser noch in einen D oppclrum pf m it geneigtem Boden 
ausgestiirzt und gelangt von h ier entw eder nach einer 
einfachcn Brecheranlage oder nach einer besonderen 
autoniatisehen Probcnehm er-A nlage.

W enn das E rz .per A chsc ankom mt, so wird es 
gewolinlich vom W agen auf einen Lagerplatz abgestiirzt 
und von da nach den Probem iihlen oder Yorratsriimpfen 
pekarrt. D as Bewegcn dieser Erzm assen erfordert viel 
Ranni und vicl A rbcit. E s werden daher auch hier 
wohl Riimpfc vorgcsehen, an denen ehtlang die Wagen 
cntleert werden konnen.

Da, wo ein E isenbahnanschlufs vorhanden ist, liegt 
dieser gewolinlich im Niveau der Schlackenhalde, um 
beąucm das Roliblei r e r l a d c n  zu konnen. D a das 
Blei aber weniger ais !/io vom G ew ieht der Sehmelz- 
materialien ausm acht, die event. per Balin ebenfalls

angeliefert werden, so w ird man besser das Gleis in 
das N ivcau des Beschickungsbodens legen, um ein be- 
quem es E n t l a d e n  zu haben.

Allcs Erz kann alsdann, sowie es abgcladen wird, 
sofort in Probe genommen und an gecigneter Stelle 
gelagert werden. Zum  Ordnen der W agcnziige sind 
doppelte oder dreifache Rangiergleise notw endig: 1 Ent- 
ladegleis, 1 Gleis fiir das E in- und A uslaufen yon 
W agen und event. 1 Gleis m it einer Briićkenwage.

Aucli dic Z ufuhr von Brcnnm atcrial und Zuschlagen 
gestaltct sich dann sehr einfach. D er Koks und der 
Kalle und  das Eiscnprz werden meistens in W agen direkt 
bis vor dic Oefen gelaufen. Ein griifscrcr V orrat von 
Koks liegt gewolinlich in cinigcr Entfernung von den 
Ilochofen.

Um streng die Ladefristen innehalten zu konnen, 
pflegt m an wohl Fiillriiinpfc neben dem Eisenbahngleis 
cinzurichten. Man crspart au f diese W eise auch viel 
A rbcit, besonders wrenn, wie es liaufig der F ali ist, 
allein die Zuschliige if i und m ehr der Beschickung 
ausniachcn.

E ine ahnliche ATbeitsersparnis erzielt man,  wenn 
fiir dic A nfuhr der Kohlen fiir D am pfkessel und Riist- 
zweckc F iillrum pfc Yorgeschen werden.

VI. P r  o b e n  a h  m e  u n d  F o r d e r u n g :  Das Probe-
nehm en geschielit fast allgcmein autom atisch. Allcs 
E rz passiert zuerst einen grofsen Brechcr und wird dann 
zwecks w eiterer niasehineller Behandlung durcli cin 
kraftiges und  sorgfiiltig gebautes Bccherwerk au f die 
H ohe des autoniatisehen Probcnehm ers gehoben.

D ic Anforderungcn, die man an einen zuverl:issigen 
autoniatisehen Probcnćhm cr stellt, sind folgendc:

1. Die P robe soli von dem ganzen Erzstrom  g e
nommen werden.

2. Sie soli so haufig wie. moglich entnommen 
werden.

3. Sie soli von allen Teilen des Stromes genommen 
w erden.

4. D er Stroni soli gJeichmafeig sein, oder wenigstens 
in rcgelmafeiger, odcr allmahlich fortschreitender 
W eise dahindiefson.

5. D ic genommenen Probcn sollen zusamm en ge- 
m ischt werden, beyor sic w eiter gcteilt oder 
zcrkleinert werden.

G. D as wreitere Zcrkleincrn des Erzes soli in dem 
Mafse fortsehreiten, wic die Menge abnim m t.

7. D er M echanism us soli einfach sein, dam it er 
leicht zu reinigen ist.

Ais allgem eine Regel solite gclten, alles E rz von 
der Zeit an. wo es zum  Brechcr gelangt, nic w ieder 
einzuschaufeln, sondern nur noch aus F iillriim plcn ab- 
zuzichen. Vbm F iillrum pf der Probem iihle ist es in 
den Y orratsnnnpf zu schafien und von da entw eder 
nach den R ostapparatcn oder in dic Riimpfc fiir die 
Ilochofen.
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F iir den H orizontal-T ransport beyorzugt der V er- 
fasser dic V crw cndung eines Fordcrw agens von grofsem 
Fassungsraum , wenigstens 1000 kg.

D er Schienenbalm  w ird cin lciehtcs Gefalle gegeben 
und zw ar nach der R ichtung, nacli w elcher sich die 
beladenen W agen bewegen. D ic R ader der Fćirder- 
wagen m ussen diebt aneinander geriiekt w erden, um 
leicht au f der D rebplattc  wenden zu konnen, und m it 
brciten Radkriinzen yersehen sein, K uryen  und D rcli- 
plattcn sind so vicl ais miiglich zu yerm eiden, alsdann 
ist cinc Gescliw indigkeit von 60 m in der M inutę beim 
F ordem  auf ebener B ahn leicht zu erreichen, und be- 
deutendc Strecken konnen sclmell zuriickgclcgt werden. 
D en Vorratsriim pfen pflegt man deshalb auch eine lange 
und sclimalc G estalt zu geben (jcdcm  etwa 60 m Lange 
und  5 m B reite) und  m itten iiber dieselben liinweg ein 
Gleis zu legen, von welcliem aus m an m it Seitenkippern 
den ganzen Raum  gu t belierrschen kann.

Alles M ateriał, das vom Schlackenplatzc auf die 
Besehickung zuriiekgcbraebt werden mufs, z. B. ein 
Teil der Schlacke, der Stcine, cvent. der F lugstaub
u. s. w., w ird am zwcckmiilsigstcn durch einen ver- 
tikalen A ufzug hochgehoben, und zw ar dic Schlacke 
bis au f das N iveau des B cschickungsbodcns 1'iir dic 
Hochofen und der Stein au f das hoher liegende N iveau 
der S teinbrecheranlage, um  h ier zuniiclist au f die fiir 
die Riistung geeignotc Stiickform gebracht zu werden.

Samtliches Beschiekungsm atcrial kann also hicrnach 
durch Fiirdcrwagen nach den Oefcn geschafft werden. 
D ie Gleise fuhren vom Beschickungsboden nach dem 
Aufzug, vor dic Fullrum pfe, dic gewiihnlich m it einem 
bewegliclien Bode.n und einem T rich tcr vcrsehen sind, 
oder an den E isenbahnw agen cntlang und sind so 
gclegt, dafs sic uberall ein bcąucm cs Beladcn gestatten.

In  der A rt des Aufgebens der Bescliickung auf dic 
Oefcn hat m an trotz der gegenw artigen grofsen und 
hohen Ofenkonstrnktioncn gegeniiber der alten P rax is 
wenig geiindert. D er V erfasser ist der Ansicht, dafs 
auch je tz t zur E rreichung eines ruhigen und gleich- 
mafsigen Ofengangcs und zur V crm eidung einer friih- 
zeitigen Entw ickelung allcr der Uebcl (A nw iichse, 
Obcrfeucr, hoher K oksverbrauch), gegen dic m an sich 
zu schiitzcn sucht, noch eine sorgfiiltigc und bestimmte 
V erteilung des K oks und der Besehickung notwendig 
ist. D as getrennte Einftihren der Beschickungsm aterialien 
unm ittelbar aus dem Fiirdcrwagen in die Oefen, so 
ycrlockend cs erscheincn mag, h a t daher auch bisher 
w enig Frcundc gefunden.

YIT. O f e n h o h c :  Es herrsclit das Bestreben, dic 
Holie der modernen Blci-IIochofen noch w citer zu ver- 
griifsern, um dic R eduktion dadurch noeh zu vcrmehren 
und Koks zu sparen. F iir das Y erschm clzcn von 
zinkischen Erzen erscheint dies freilieh weniger ratsam , 
da man liier m it kurzeń Campagncn rechnen mufs, die 
cin haufiges N iederblasen, Reinigcn und  Auffiillcn be-

dingen, was bei hohen Schiichtcn seine grofsen Schw ierig
keiten haben wiirde.

V III. K i i h l k a s t c n :  D ie K iihlkiistcn (W asser*
m antcl) der Hochofen lassen noch yieles zu wiinschcn 
iibrig. E ntw cdcr sind sie von Gufseisen und zcrbrechen 
leicht, odcr sie sind von S tahl odcr Schmicdceisen und 
brennen durch. D er Ofengang crlcidet dadurch haufigc 
U nterbrcchungcn.

Mit dem alten stcincrnen Gestcll hatte  m an vicl 
weniger W arm evcrlustc und arbeitctc langc Zeit, bis 
dic S teinc w eggebrannt waren. Der V crfasscr cmpfiehlt 
daher, w ieder zum  stcincrnen Gestcll zuriickzukehren, 
und dic Bleiofen viellcicht nach A rt der neuen Eiscn- 
hochofen znzumaclien. Auch der Um stand, dafs dic 
je tz t angew andte Schlacke kiesclsaurercicher is t und 
dic S teinc weniger angreift, spreche dafiir.

IX . G e b l i i s c - V e r l u s t c :  D ie W ind -V erlu s te  beim 
Hochofen liegen gewohnlich in m angelhaften V erbindungen 
und lassen sich ohne Schw ierigkeit abstellen, wenn auch 
viellcicht manchm al au f K osten der leichteren H aniicrung 
am Ofcn, w ic sie bei gestortem  Ofengang evcnt. er- 
fordcrlich ist. D ies ha t indessen wenig Bedeutung, 
weil Storungen bei guten M aschinen und gehorigen 
R eserven seiten yorkommen werden.

X . G c b l a s c - M a s c h i n e n :  Z ur E rzeugung von
G ebliise-W ind bedient m an sich fast allgem cin der 
rotierenden Blowers, bei denen cs trotz der sorgfaltigstcn 
A usfiihrung wegen der ausgedchnten Beriihrungsilachcn 
und nam cntlich auch wegen der je tz t herrsehenden 
hohen P ressungen stets unverm cidlich sein wird, dafs 
Geblaseluft nach riickw arts entweieht. D er Verfasser 
zieh t daher dic Cylindcr-Geblase-M aschine vor, da man 
bei ih r au f jedes cbm angesaugte L uft yon beliebiger 
Pressung bestim m t rechńen kann. F iir Bcrcchnungcn 
und Schlufsfolgerungen, beziiglich der niitigcn W ind- 
menge, der Yergrofserung oder V erringerung des Diisen- 
querschnitts, ist dies von grofser W icbtigkcit.

X I. D e r  h e i f s e  W i n d  b c i m  V e r s c h m e l z e n
v o n  B l c i c r z e n :  Zur  E rw arm ung des Gcblasewindes
dic G ichtgase eines Bleihochofens nu tzbar zu machen, 
ist ausgeschlosscn, da diese Gase nu r etwa 4 — 6 pCt. CO, 
aber 14 — 1S pCt. C 0 2 und 75 pCt. N  enthalten. Es 
bleibt dies aber auszufiihrcn:

1. durch die Schlacke,
2. durch von aufsen gelieizte W inderhitzer,
3. durch Regenerativofcn, dic durch Petroleum  oder 

G eneratorgas crh itzt w erden,
4. durch Petrolcum -R uckstiindc, dic zusamm en m it 

der G eblaseluft yerbrannt werden, und zw ar 
entw cder a )  in einem besonderen B ehalter oder 
Ofcn, oder b ) durcli E inspritzen in die Formcn.

Bei einem Y crsuch, W ind  durch h e i f e e  S c h l a c k e  
zu erw arm en, will H erbert L ang eine W ind-Tem peratur 
yon 260° C. crziclt haben. W enn uberhaupt dic An- 
w endung yon hcifsem W ind beim Yerschm elzen yon
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Bleierzen einen Y orteil ergeben sollte, so ware zu ver- 
suehen, ob vielleiebt eine V orrichtung, wie dic durcli 
Schlacke gcheizten Dam pfkessel in Broken H ill(A ustralien) 
sieli zum Erliitzcn von W ind cignen mochten.

D ic P istolenrolir-A pparate und ahnlichc W i n d -  
e r l i i t z c r  sind zu kostspiclig und werden leicht undicht. 
E s ist angeregt worden, die in den F lugstaubkanalen 
abgeliende H itzc der Rijstofen, dic zwischen 540 bis 
350° C. betriigt, dadurch nu tzbar zu machen, dafs man 
W indleitungcn in die K anale hincinlegt. A ber auch 
andere M ethodcn, wie m an sie z. B. in V erbindung 
m it Puddelofen kennt, konnten liier angew endet werden.

Der W inderhitzer von Nesm yth von den Colorado- 
E isenw crken, der auch au f den Om aha and Grant 
W orks bei D cnvcr in Betrieb stand, besteht aus einem 
cylindrischen m it S teinen ausgcsetzten B ehalter, in 
welchem der durchstreichendc Gcbliiscwind durcli Ein- 
fiihren und V e r b r e n n c n  v o n  P e t r o l e u m  erwiirmt 
wird. Bei dieser Y crbrcnnung werden 20 pCt. der 
W indm enge rcrb rauch t, sodafs der W ind wegen seines 
grofseren G ehaltes an N und C 0 2 zwar eine vcrmindcrte 
Brennkraft besitzt, andererseits aber auf eine yermchrte 
Produktion von CO, ais R eaktion der C 0 2 auf gliihcnden 
Koks, vorteilhaft hinw irkt.

D as V erbrcnncn von Petroleum  innerhalb einer jeden 
DiisO empfiehlt D r. W . L. A ustin  fiir sein pyritic 
smclting. D ie Metliode ist einfach und billig, und die 
Ergebnisse mufsten dicselben sein, wie beim Nesmyth- 
A pparat, wenn dic Y crbrcnnung auf dcm kurzeń W ege 
bis in den Ofen n u r yollendet werden kann.

X II . D ie  T r e n n u n g  d e s  S t c i n s  v o n  d e r
S c h l a c k e :  D ieser Sache wird leider gewohnlich viel
zu wenig A ulincrksam kcit zugcw cndet. Fiir ein griifseres 
Ilu ttenw crk  m it m ehreren Ilochofen cignct sich ani 
besten dic E inrichtung des Separations-Flannnofens oder 
der grofsen U m ladctopfe; fiir kleinere W erke m it einem 
einzelnen Ilochofen sind der M athcwsonschc Schlackcn- 
topf, der beweglichc V orherd, oder der Uebcrlauftopf 
am gcbniuchlichsten. D ie griindlichstc Trennung be- 
w irkte der Flanim ofcn, da h ier die Schlacke langcre 
Zeit vollstandig fliissig erhalten w ird. Bei allen anderen 
Methoden bilden sich nebenher noch betrachtliche 
Mengen unreiner Schlacken, dic auf den Ilochofen 
wieder zuruckgegeben werden miissen. D ies hat aber 
insofern wenig Bedeutung, ais m an gegenwiirtig beim 
Hochofcnschmelzen Schlacken -  Zuschliigc oft bis zu 
40 pCt. der Beschickung zur E rzielung eines guten 
Ofengangs empfiehlt.

X III . D i e  S c h l a c k c n l i a l d e :  70 pCt. der Be
schickung fallt ais Schlacke, sodafs dic Menge der auf- 
gegcbencn B eschickungsm aterialien (cinschlicfsl. des Koks) 
sich zur fallenden Schlackcnm enge verhalt, w i c  1 1 5 : 70. 
H ieraus erhellt, dalś m an auf eine leichte Zuforderung 
der Beschickungsm atcrialicn m ehr bedacht sein sollte, 
ais auf einen hohen Schlackensturz.

D ie billigste und Ieichtcste Metliode des Schlacken- 
abstiirzens erzielt m an m it Hiilfc eines Aufzugcs, der 
in diesem F allc  fiir m oglichst grofse Fordergefafse cin- 
gerichtet wird, etwa von der A rt der grofsen Schlacken- 
wagen auf den Omaha and Grant  W orks in D enyer, 
w ie sie je tz t yon den Colorado Iron-W orks daselbst
hergestellt w erden.6) D ic durch den Aufzug erlangte 
H ohe w ird dazu benutzt, um jedc weitcrc V orw arts- 
Bewegung der W agen sclbstthiitig zu gcstalten, indem  
m an von der gewonncnen H ohe aus die W agen m it 
Gcfiille zunachst bis an ein Ufer oder einen Iliigel- 
abhang leitct, sie hier in einer K u iv e  w enden und
dann w eiter abwiirts w ieder zuriick bis auf dic Ofcn- 
solile laufen lafst. A uf seiner ganzen Liinge b ildet 
das Gleis alsdann den R and der Ila lde , wo iiberall 
der In h a lt der Seitenkipper ausgestiirzt werden kann. 
E ine solche A nlage beseitigt alle Schwierigkeiten in- 
betreff eines Schlackenplatzcs. Ein k leiner Raum
unm ittelbar vor dem Ofengebitude d ient dazu,  i m  
F a l l e  e i n e r  S t o r u n g  die Schlacken dort aufzuhaufen.

X IV . P l a t t e n - B e l a g :  D er P latz vor den IIocli-
ofen m it gufseisernen P latten  zu belegcn ist zw ar kost- 
spielig, aber zu empfehlen. D ie M oglichkeit, nllcs
leicht rein zu halten und dic Schlackenwagen, die man 
dann zudem sehr grolś walilen kann, rasch hin- und 
herzubewegon, cntschadigt fiir dic Ausgabe.

X V . R i j s t o f e n :  Trotzdem  die autom atischen Riist-
ofen billiger abrćisten, behaupten sich doch aucli noch 
die alten langherdigen Rijstofen. E rstcrc sind fiir die 
Trockenro^tung, letztere aber fiir die Schlackenrostung 
uniibertrolTen. D ic meisten b lei- und zinkhaltigen Erze 
eignen sieli daher am besten fiir dic Bearbcitung in 
einem langen Rijstofen.

X V I. B e d a c h u n g :  Erze, welche gelagert werden,
sollte m an durch geeignete Ueberdachungen scliiitzen, 
da plotzliche Schnee- und Regenfalle so sehr die N atur 
der Beschickung ver;indern, dafs die R einheit der Schlacke 
dadurch m crklich bceinflufet wird. P .

Mascliinelle Kolilcngewiiiming in England.
Von O. C u r te .

Auf South Durham Collicry sind sorgfaltige Versuclie 
ausgenilirt worden, um die Zunalime des Stiickkohlenfalls 
beim mascliinellea Schramen gegeniiber dcm Handschriimen 
festzustellen. Damit wurde konstatiert, dafs man mit 
ersterem 75 pCt., mit letzterem nur 4 5 — 50 pCt. Stiicke in 
demselben Flotz gewann. Ein fernerer Vorteil des Ma- 
scliinenbetriebes ist der, dafs die Belegschaft bedeulend 
reduzićrt werden kann, wodurch man von den Arbeitern 
weniger abhangig wird, was besonders in England wegen 
der haufigen Streiks erstrebenswert ist. Was das ijkoiio- 
miselie Resultat betrifft, so hiingt dasselbe zunachst von der 
FlotzbesehalTenheit ab. Ein deutlielies Beispiel liefern in 
dieser Hinsiclit die beiden Gruben South Durham Colliery 
und Dorothea Pit, in denen man Maschinen derselben

°) Siehe Hofman: Metallurgy of Lead; Fig. 140—144, S. 204.
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Konstruktion an wendet. Dieselben arbeiten in der ersten 
Grube mit fester, aber nicht liarter Kohle zur vollen Zu- 
friedenlieit, wahrend man auf Dorothea P it nach 9 Monaten 
den Maschinenbetrieb aufgeben mufste, da dessen Koslen 
die des Handbetriebes um 4 ,2  d (etwa 35 Pf.) per ton 
iiberstiegen. Das Flotz war hier 2 3/4 Fufs machtig und 
von aufserordentlich loser Bescbaffenheit, weshalb der Stiick - 
kohlenfalł nicht nennenswert zunalun; auch wurden die 
Maschinen durcli herabfallendc Kohlenblocke sehr oft be- 
schiidigt und bedurften stiindiger Reparaturen.

Um zu einem befriedigenden Resultat zu gelangen, mufs 
ferner ein gutes Dacii yorhanden sein, damit die Stempel
5 — G Fufs vom Kohlenstofs entfernt bleibcn konnen und so 
genilgend Raum fiir die Aufstellung der Maschinen bleibt; 
auch darf die Miichtigkeit des Flotzes nicht zu gering sein, 
damit die Maschinen unbehindert vorriicken konnen. Je  
grofser die Miichtigkeit, um so giinstiger wird im all 
gemeinen das Resultat.

Das maschinelle Schramen benutzt man bauptsiichlicli 
beim Strebbau, fiir den es auch besonders geeignet ist. 
Denn hier konnen dic Maschinen den ganzen Strcbstofs 
entlang gehen, der bisweilen 500 Yard (457 m) und mehr 
Liinge besitzt. Gewohnlich wendet man dann mehrere 
Maschinen an, deren jede eine bestimmte Strecke, z. B 
100 Yard, zu bearbeiten hat. Ais Triebkraft benutzt man 
komprimierte Luft oder Elektrizitiit. In ersterem Falle hat 
man den Uebelstand langer und theurer Rohrleitungen, 
deren Instandhaltung viel Arbeit und Kosten verursacht. 
Dieser Ńachteil fallt bei der Anwendung der Elektrizitiit 
fort. Das einzige, was gegen diese angeliihrt werden 
kann, ist die Gefahr, die durch Ueberspringen von Fuuken 
an Orteu mit Schlagwetteransammlungen entstehen kann. 
Diesem Umstand diirfte es vor allein zuzuschreiben sein, 
dafs die mit Luft betriebenen Maschinen iiberwfcgen. Die 
letzteren haben aufserdem den Yorteil, dafs sie die Venti- 
lation yerbessern.

Von den 2 Maschinentypen, die ich im Betriebe sali, 
benutzte die eine Prefsluft, dic andere Elektrizitiit ais 
Triebkraft. Erstere, die „Rotary Coal Cutting Machinę", 
von Gillot-Copply in Barnsley (Yorkshire) konstruiert, war 
ungefiihr 1S Jahre im Gebrauch. Diesclbe ist zusammengesetzt 
aus einem Stahlralimen, der auf 4 mit Doppelllanschen ver- 
selienen Riidern rulit, und 2 auf diesem Ralunen befind- 
liclien Arbeitscylindern nebst zugehorigen Teilen. Mittelst 
Zahnauswechselung wird die Bewegung auf ein kleineres 
Zahnrad iibertragen, welehes das auf der einen Seite der 
Maschine befindliche Zahnrad (Cutter wheel) in Rotation 
bringt. Letzteres macht in der Minutę 6 Umdrehungen 
und ist an der Peripherie mit 20 bis 30 Stahimeifseln 
zweierlei Art, einfachen und doppelten, verselren, die mit 
einander abwechseln. Diese Maschine wird in 2 Grofsen 
dargestellt; die grofsere hat 9 Zoll Cylinderweite und Hub 
und 4 Fufs 1 Zoll Durchmesser am Zahnrad; die kleinere 
nur 7 '/ 2 Zoll Cylinderweite, 9 Zoll Hub und 3 Fufs'4 Zoll 
Radgrofse. Dic Schramtiefe wird mit jener 3 Fufs 6 Zoll 
und mit dieser 3 Fufs 4 Zoll (engl.); die Meifsel sind
4 Zoll lang und konnen zum Schiirfen leicht ausgewechselt 
werden. Fiir jeden Meifsel giebt es 2 Loclier mit entgegen- 
gesetzter Riclitung, sodafs dic Maschine vor- und riickwarts 
arbeiten kann. Die Liinge derselben ist 5 Fufs 6 Zoll 
dic Breite 2 Fufs 4 Zoll und die Holie 1 Fufs 8 Zoll. 
Die grofsere Maschine wiegt 1,05 t, die kleinere 0,85 t; 
sie machen pro Minutę 30 Touren, laufen auf ciuern Geleise

p a ra lle l zum  K ohlenstofs und w erden durch  cin  S tah lseil 
au tom atisch  vorw arts gezogen. L etzte res g eh t von e in e r 
im V o rd erte il neben d e r e inen  Schienc laufenden S teuer- 
y o rrich tung  aus, passie rt nun eine am E n d p u n k t angebrach te  
S e ilro lle  und geh t von h ier zuriick  um  eine vor den 
C ylindern  befindliche, m it S p errrad  versehene S eiltrom inel. 
Dieses S p e rrrad  kann  m it Hiilfe e in e r E xcen te rstan g e  so 
regu liert w erden , dafs ein oder m ehrere  Z iihne au f e inm al 
gefafst w erden , j e  nachdem  die K ohlen h iirter oder m iirber 
s ind . D ie Luft kom prim ierte  m an a u f  4 0  Pfd. p ro  C Z o il
und d ie  W eite  de r R o hrle itungen  w a r bei ycrsch iedener
M asch inenzah l n ach steh en d e : fiir 5  bis 6  M aschinen G Z oll, 
fiir 3 bis 4  M aschinen 5  Z oll und  fiir 1 bis 2  M aschinen  
3 resp. 4  Z oll. G anz genaue L cistungsresu lta te  k o n n te  ich 
niclit e rh a lten , n u r soviel, dafs jed e  M aschine d u rc li-
sc lu iittlich  in m ittel lia rter K ohle oder S ch ieferthon  in 8  Std. 
1 0  bis 1 2  Y ards au sarbc iten  kan n , das V o rrucken  des 
A p p arates u n d  das M eifselausw echseln  inbeg rilten . Die
G ew innungskostcn  hiingcn von de r M iichtigkeit und R lin lie it  
des F lo tzes ab .

D ie a n d ere  M asc liineukónstruktion  ist d ie  von G o o l d e n ,  
bei d e r E lek triz itiit d ic  T rie b k ra ft b ild e t. Der M otor 
m acht pro M inutę ca. 7 0 0  U m drehungen  und  s teh t zw ischen 
den beiden  R iiderpaaren . Im  V o rd erte il s itz t d ie  Seil
trom inel zum  Y o rruckcn  und  ganz liin ten  in einem  M etali- 
kasten  ein  konisches Z ah n ra d  z u r  U ebcrfiilirung  de r Be
w egung  au f den rech tw in k lig  zu r M aschinc auslaufenden  
S ch lagarm  (c u tte rb a r) . D ieser m acht in de r M inutę unge- 
falir 5 0 0  Um liiufe und bestelit aus e in e r 4 '  langen , am 
E nde e tw as vcrschm alertcn  E isenslange, d ie  m it 5 2  Stiick 
V -f6 rm ig en  Stahim eifseln  yerselien is t;  d iese  stecken in 
in d ie  S tangc gebohrten  L ochcrn , w elche  so angebrach t 
sin d , dafs eines u n ter einem  W in k e l von fast 9 0 °  gegen 
das an d ere  s itz t , w odurch  d ic  M eifsel e ine  S p ira le  b ilden . 
South D urham  C olliery  benu tz t 4  Stiick so lch er M aschinen, 
d ie  a lle  in  e in e r S treb lin ie  von 5 6 0  Y ard  L ange arbeiten . 
Das F lo tz  bestelit von oben nach un ten  a u s : 8 "  Kohle,
1 5 "  Schieferthon , 2 '  1 0 "  K ohle und  2 '  Schieferthon . Den 
Schram  leg t man zw ischen d ie  be iden  le tz ten  Sch ich ten , 
er is t 3 ' 6 "  tief, vorne 5 "  und  liin ten  3" b re it und be- 
lindet sich  je n e  lliilfte  in K ohle und S chieferthon . Je  
nacli dem  U n te rh o h len  d e r K ohle w erden  in  A bstanden 
von 1 Y ard  H o lzkeile  e ingesetz t, um  d ic  K ohlen am vor- 
zeitigen  H erab fa llen  zu  y e rh in d e rn . Das notige P e isonal 
bestelit aus 5  M ann: 1 zu r M aschinen w artung , 1 zum
FortsclialTen des Scliieferthons und K o h len k le in s, sow ie zum 
E m setzen  d e r H olzkeile , 1 zum  V erzim m ern  u n d  2  A rb e ite r zum 
Y erp ack en  d e s tau b cn Z w isch ęn m ilte ls , iib e rh au p t d e r fallendcii 
Berge in  den H ohlriium en. Ist d e r  Schram  5  bis 10  Y ard 
yorgeriick t, so w erden d ie  K eilc  g ew o h n lich  heraus- 
genom inen u n d  d ie  K ohlen nach  den Schlech ten  in grofsen 
schonen  Blocken h e ie in g eh o lt; beim  V e ilad en  in d ic  Hunde 
m iissen sie  ze rk le in e rt w erden . L etzteres besorgen 6 Mann 
fiir je d e  M aschine. von d enen  je d e r  1 2  — 1 4  tons in
8  S tu n d cn  v e rlad e l u n d  d a b e i 5  s . bis 5  S. 6  d. yerdient.

D ie L eistung  d e r G oo lden-M asch ine  bestand  im M ittel 
von 1 4  dase lb s t in 1 0 V 2  T ag en  ausgefuhrten  V crsuchen 
in 2 2 0 0  Y ard  Schram langc  o d er bis 1 V g Y ard  Schram - 
tiefe, das ist 2 5 6 6 , 7  Q u a d ra t-Y a rd  Schram tliichc. D;is 
m ach t tiig lich  2 4 4 , 4 4  oder au f d ie  S ch ich t ca. 8 1 , 5  Q uadrat- 
Y a rd  S ch ram ; d a  1 Q u a d ra t-Y a rd  d ieses F lo tzes 1 * 
sch u tte t, so b e trag t d ie  L e istung  8 1 , 5  tons, folglich aut
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den Arbeiter und die Sehiclit ■■ == 7,4 t. Ilierbei sei

erwiilint, dafs die 5 Mann bei der Mascliine im Schicht- 
lolin standen, was die Leistung durchaus nicht begunstigte; 
zwei dieser Leute erhielten je  5 ' / 2  s. und die ubrigen 
4 '/2  s. Bei diesen Yersuchen sind alle Zeitverlustc mit 
eingerechnet. Da die Leistung beim Handachramen in 
dcmselben Flotze nur ca. 4 lons betrug, so ist das ein 
sehr gutes Ilesultat. Hiervon gehen aber versc.hiedene 
Abziige ab, wie Betriebskosten, Amortisation des Anlagc- 
kapitals und Reparaturen; aber wenn dic Maschinenarbeit 
in grofserer Ausdehnung crfolgt wie liier, so diirfte das 
schliefsliche Resultat doch vollkommen befriedigen.

Zum Betriebe dieses Apparatcs dienten zwei Dynamo- 
maschinen, die bei 620 Touren in der Minutę je einen 
Strom von 104 Amp. und 350 Volt liefęrten; dic Kabel- 
liinge betrug 3446 Yards.

Ungeaclitet der grofsen Vorteile aber hat das mechanische 
Schramen doch nicht die ausgedehnte Anwcndung gefunden, 
wie man mit Reeht erwarten konnte; dies liegt wohl meist 
an den gtofscn Kosten fiir Luftkornpressoren, Dynamos, 
Arbeitsinaschinen u. s. w.

Ein dritter Maschinentypus, der im sudlichen und 
mittleren England eine reeht grofse Anwcndung gefunden 
liaben soli, ist Stanley Brothers „Patent Coal Reading 
Machino". Diese ist fiir kleinere Orlsbetriebe bestimmt 
und besteht aus einem aus Winkeleisen zusammengesetzten 
Rab men, in wclchem 2 vertikale Cylinder von 9 Zoll Weitc 
und Mubhohe stehen. Mittels Zahnauswechselung von der 
Kurbelwelle bringt man eine in der Mittcllinie des Rahmcns 
befindliche flaclie Schraubenwclle teils in Drehung, teils 
zum Vorgehen. Diese Welle ist mit zw'ci radialen Armen 
versehen, und diese besitzen wieder zwei horizontalc Arme, 
an denen die stahlerncn Sclineidemeifscl befestigt sind. Die 
Meifsel hauen in der Kohle eine 3 — 3 '/z Zoll breile, ring- 
formige Yertiefung aus, wobei sieli ein Kern bildet, dor 
von selbst niederlallt odcr entsprechend dem Arbeitsfortschritt 
weggenommen wird. Die Mascliine liiuft auf zwei breiten 
Radern, die hintereinander liegen; Schienen sind unnotig, 
da die Riider direkt auf der Streckensohle gehen. Durch 
zwei Schrauben spannt man den Apparat gegen die Pirsie 
fest und so bleibt er stehen, bis das Arbeitswcrkzeug mit 
seiner ganzen Liinge von ca. 1 Yard vorgcdrungen ist. 
Die Schrauben werden dann gelockert, durch eine hinten 
befindliche Auswechselung wird die geschnittene Welle in 
ihre iiufserste Lage zuriickgezogen, wahrend die Mascliine 
vorgeschoben wird. Nach erfolgtem Fcstschrauben kann 
dann die Arbeit noch 1 Yard fortschreiten Der Abstand 
zwischen den beiden horizontalen Arbeilsarmen ist 5 bis
6 Fufs, was also auch die Ortsbreitc wird. Diese Mascliine 
braucht 3 Mann: 1 fiir die Wartung, 1 zum Kohlenwcg- 
schalTen und 1 zum Verladen in die Ilunde. Sie wird 
gewiihnlich durch komprimierte Luft mit einem Druck von 
2 0 —40 Pfd. pro Quadratzoll betrieben. Nach Angabe der 
Konstrukteure kann man unter gewohnlichen Yerhaltnissen 
mit jeder Mascliine 3 — 5 Yard in 8 Stunden auffabren. 
(Nach Jem -Kont. Annaler.) T.
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Technik.
D ie H e re te l lu n g  e in e s  s te in k o h le a r t ig e n  B renn - 

m a te r ia le a  a u s  T o rf. Sowici Beintiliungen und Vcrsuche 
auch schon angestellt worden sind, den Torf in moglichst

gewinnbringender Weise zu vcrwerlcn, so hat dieses Brenn- 
material doch bisher nie eine grofsere wirtschaftliche Be
deutung erhalten konnen, da sein im Vęrhaltnis zu dem 
geringen Heizwcrt grofses Volumen und der betrachtliche 
Aschengclialt den Transport desselben zu teucr machen. 
Plotzlich schcint nun jedoch auch fiir den Torf die Zeit 
gekommen zu sein, dafs derselbe mit der Steinkohle, dem 
llolz und den ubrigen rationellen Brennmaterialicn nicht 
allein in Konkurrenz zu treten, sondern auch diese Ileiz- 
stolTc teilweise geradezu zu verdriingen imstande scin diirfte.

Wie man das Volumen und das Gewicht der Steinkohle 
und des Holzes schon lange durch Verkokung und Vcr- 
kohlung am Produktionsortc vcrminderte und durch diese 
Konzentration die Transportkosten verringertc, so hat cs 
auch nicht an Versuchen gefehlt, welche in gleichci Weise 
dem Torf erst seinen betrachtlichen Wassergehalt zu ent- 
zichen und ihn dann sozusagen zu verkoken strebten, welchc 
Bemiihungen aber alle kein brauchbares Resultat ergaben. 
Jetzt aber ist mit einem Schlage auch dieses Problem gelost 
und wird dadurch ein Produkt erzielt, welches iu seinen 
vortrefflichen Eigenschaften selbst die Erwartungen des 
Erfinders dieser Mctłiodc weit iibertrolTen hat. Die 
Erfindung, deren wirtschaftliche Tragweitc wohl auch fur 
deutsche YerhiiUnisse noch nicht iibersehbar sein diirfte, 
wurde in Norwegen vou einem Herrn Rosendahl gemacht, 
in dessen Vaterland bokanntlich die grofsten Torfmoore 
Yorkommcn. Auch dort kiimmerte man sich um den Torf 
sehr wenig, so lange die unerschopflich scheineuden Wiilder 
Skandinavjens genug IIolz ais alleiniges Brennmaterial 
lieferten. Ais dieser Nationalreichtum infolge unsinniger 
Forst-Verwiistung aber in den letzten Jahren rapidc abnalun 
und dafiir dem Auslande jahrlich Millionen fiir Steinkohlcn- 
Uedarf gczahlt werden mufsten — im Jahre 1894 schon 
brauchte Norwegen allein fiir 17 Millionen Mark ausliindische 
Steinkohlen — , fand man sich endlich genijtigt, auch dem 
Torf cinc grofsere Aufmerksamkeil zu schenken. Schon 
vor langer Zeit halle sich, sonderbarerwcisc eine Dame, 
Frau Angel — damit beschaftigt, den Torf in rationcller 
Weise zu karbonisieren, indem sie dcnselben etwa 10 Stunden 
lang in einer offenen Retortę auf etwa 250 bis 300  Grad 
erhitztc. Dic Uase, Diimpfe und theerigen Bestandteile 
entwichen und es blieben 50 pCt. Kohlenstoff zuriick. 
Das Vcrfahren kam jedoch zu teuer und obgleich dic 
genannte Dame der Idee ihr ganzes Vermogcn opferte und 
auch von der schwedisehen Ilegicrung in ihren Bemiihungen 
bestens unlcrstutzt wurde, blieb das Resultat doch ein 
negativcs. Erst die Verbesserungen, welche der erstgenannte 
Rosendahl der Methode gab, braclUen, die Sache in ein 
technisch anwendbares Stadium. Diese Rosendahlsche Methode 
besteht einfach darin, dafs der Torf in yollig geschlossenen 
Retorten erhitzt wird und zwar in der Weise, dafs das 
Rolimaterial zunachst in das mit Hiihnen versehenc eiserne 
Gcfiifs eingebracht und allmiihlich auf 250 Grad erhitzt 
w ird; ist diese Temperatur erreicht, so werden dic bisher 
offenen Hiihne geschlossen und die Temperatur von 250 Grad 
sieben Stunden lang unterhalten. Dadurch bleiben der Theer 
und die gasformigen Produkte in der Kohlenmasse, von der 
sich nach diesem Yerfahren 80 pCt. ergeben. Nach 
Analyscn, wie sie an der Hochschulu zu Christiania vor- 
genommen wurden, enthiclt das Produkt 65 pCt. Kohlen
stoff, 16 pCt. Sauerstoff, 6 pCt. Wasserstoff, Wasser 3,7 pCt. 
und —  was am meisten iiberraschen mufs — nur 5 pCt. 
Aschenbestandteile. Die gcwonnene Torfkohle ergab einen
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thcorclisclien lleizwert von 6500  W armc-Einheiten, der 
also derjónigen imttlerer Stcinkohle fast glcichkomint; 
1000 kg derselben wurden zu etwa 7 ^/t. verkauft, wo- 
gegen bekannllich das gleiebe Quanlum Stcinkohle 16 bis 
20 J l .  kommt; die Herstellungskosten der Kohle stellen 
sich auf elwa 3 j l .  pro Tonne.

Wie Yersuche, dic bereits auf den Kruppschen Werken 
angestellt wurden, ergaben, eignet sich das Materiał auch 
ganz vorzilglich zur Eisengiefscrei; inbezug auf ihre 
Oekonomie im hiiuslichen Gebraucli wurden in Norwcgen 
eingeliende Vcrsuche angestellt, welche ergaben, dafs zur 
Belicizung eines mittleren Zimmcrs mittelst Full-Oefen bei 
draufsen herrsehender Temperatur von +  5 Grad fiir 16 Pfg. 
lleizmaterial notwendig wurde, wogegen bei Steinkolile 
der doppelte Kostenaufwand crforderlich war. Nach diesen, 
so ttugcuscheinlich giinstigen Ilćsultatcn hat sich dann auch 
sofort in Norwegeu eine Aktiengesellschaft zur Ausnutzung 
der ErOndung gebildet, ebenso ist das deutsche Patent an 
eine solehe verkauft worden, welche dic norddeutschen 
Moore in diesem Sinne auszubeuten gedenkt. Wie aus 
den gemncliten Angabcn hervorgeht, ist damit also der 
Stcinkohle ein ebenburtiger Gegner erwachsen, holTentlich 
zum Segen der sonst von der Natur stiefmUtterlich bedachten 
Torfgćgendcn, welches neue Brennmaterial bei der jctzigcn, 
durch die elektrische Beleuchtung besonders wichtigen 
Kohlenfrago wohl noch ganz besonders an Wert gewinnen 
diirfte. (Montan-Ztg. f. Oesterrcich-Ungarn, Graz.)

D io E r i ln d u n g  d e r  F a n g v o r r ic l i tu n g e n  u n d  d e r  
M iiso lo r-L am p o . Die ltevue unirersellc des rnines schreibt: 
Es sind zur Zeit 50 Jahre vergangen, seitdem die erste 
Fangvorrichtung fiir Forderkorbe lconstruiert wurde. Ihr 
Erlinder, Konrad Biittgenbach (gest. 1893), zu jener Zeit 
Direktor der Grube Six-Bonniers bei Seraing, liefs im .Jahre 
1846 ein klcines Modeli eines Apparates konstruieren, dcm 
er den Namen Arretc-cuffat gab. Das Modeli betindet sich 
noch heute in der Sammlung der kgl. Bergakademie zu 
Clausthal. Der Apparat wurde zum ersten Małe auf der Grube 
St. Barbe angewandt. Kurze Zeit nach dem Einbau hatte 
der Ertiuder die Gcnugthuung, den Apparat bei einem 
Seilbruch wirkeh zu sehen, welclier sich in dcm Augenblick 
ereignete, ais das Dach des Korbes bereits an der Hiingebank 
angelangt war. Auf dem Korbę befanden sich 7 Bergleute.

Wenigc Jahre voiher hatte der Iugcnicur Miiselcr 
in Luttich die Konstruktion seiner Lampe beeiidigt, welche 
noch heute in ihrer ursprUnglichen Form ais eine der 
besten Siclierheitslampen gilt,

D ie n o u e re  E n tw ic k e lu n g  d o r  K o n d o n sa tio n s-  
a n la g e n . Ueber diesen Gegenstand mit besonderer Be- 
lUcksichtigung der Oberfliichenkondensatoren wurde im 
Berliner Bezirksverein Deutscher Ingenieure ein Yortrag 
gehalten, dem wir nach der Zeitschrift d. Ver. Deutscher 
Ingenieure folgendes entnehmen. Der liedner weist zu- 
niichst darauf hin, dafs inbezug auf die Erzeugung eines 
guten Yakuums und dessen Eintritt in den Dampfcylinder 
gute Einspritz- und Obcrdiichen - Kondensationsanlagen 
ziemlich gleichwertig seien. Er hebt dann folgende Vor- 
ziige der OberflSchen-Kondensation gegeniiber der Einspritz- 
kondensation hervor.

1. Gewinnung kesselsteinfreien Speisewassers ohne An
wendung you Chemikalien;

2. geriugerer Kraftbedarf fUr die Wasser- und I.ufi- 
forderung;

3. unter Uinstandcn auch Wiedergewinnung einer ge
wissen Wiirmemenge im Kondensat.

Ais wescntlichcr Nachteil ist der liohere Anschaffungs- 
preis zu bezeichnen. Es ist deshalb in jedem Falle zu 
priifen, ob dic hoheren Anschairungskosten durch die ge- 
nanuten Yortcilc gęrecliifertigt werden.

Zu 1. Die Vorziige der Speisung mit steinfreiem 
Wasser (Weg fali des Ausklopfers der Kcssel und der 
damit verbundenen Blechbcschiidigungen und Betiicbs- 
storungen, Ersparnis an BrennstolT wegen besserer Ver- 
dampfung, Vermchrung der Verdampfungsfiihigkeit pro qm, 
Yerliinderung der Schlammansatnmlung) sind zwar allgemein 
bekannt, aber in jedem Falle anders zu bewerten, je  nach 
den ortlichen und Belriebsvcrhiiltnissen', dem Kesselsystem, 
der Zusammcnsctzung des Wassers u. s. w. Beziiglich der 
Brennstoffersparnis werden zwar vielfach hohe Werte ver- 
sprochcn; man findet Angabcn von 15 bis 20 pCt. Kohlcn- 
ersparnis; jedoeli sind diese Zahlen nicht auf Yersuche 
gesliitzt, vielmehr zweifellos zu liocłi angegeben.

Ein Versuch auf einem obersclilesiscłien Werke, welches 
mit sehr starker Kcsselstcinbildung zu kiimpfen hatte, ergab 
einen Unterschicd in der Verdampfung pro qm von 12 pCt. 
zu gunsten des von Kesselstein gereinigtcn Kesscls. Fiir 
dic ganze Betriebszeit konnte demnach die mittlere Ersparnis 
auf 6 pCt. geschiitzt werden. Anderweitig vorgenommcne 
Versuche haben sogar wesentlich gcringerc Ergebnisse gehabt.

Je  n a c h  dcm W a s s e rw e r t  und der jahrlichen B e tr ie b s -  
stundenzahl berechnet sic h  d ic  Yerzinsung d e r  Mehrkosten 
fiir Oberfiiicheiikondensation s e h r  verschiedcn. B e isp ie ls -  
wcise ergab sich lur e in e  ausgefuhrtc oberschlesische A n lag e  
eine Verzinsung von iiber 100 p C t. jahrlich, fiir cinc  
200pferdige E incylinder- Kondensationsmaschine in B erlin  
yon 37 p C t. u n d  in einem dritten Falle, in d em  d e r 
W a s s e rw e r t  nur 5 Pfg. betrug, von 12,5 p C t. b e i  einer 
gleiclifalls 200pferdigen Masehine.

Zu 2). Der Wert der Kraftersparnis kann im Mittel 
zu 1 pCt. der Maschiuenleistung angenommen werden und 
ergiebt fiir das letztgcnannte Beispiel bei einem Kolilen- 
preis voti 12 ^ /l.jt eine Verzinsung von rund 5 pCt., dic 
zu den vorgenannten Zahlen hinzu zu rechncn sind.

Auf eine rechnerische Verfolgung des unter 3 ) gc- 
nanuten Punktes gcht der liedner nicht weiter ein.

Zusammenfassend kann man wohl sagen, dafs iiberall 
da, wo gutes Speisewasser niclit oder nur mit e r ł i e b l i c h e n  

Kosten zu beschalTen ist, die Anlage einer Obcrfiiichcn- 
kondensation ernstlich in Erwiigung zu ziehen ist. Zu 
einer solchen Anlage*) gehoren in der Regel folgende Teile:

a) eine Uuckkiihlanlage,
b) ein Oberdiichcnkondensator,
c) eine Wasserpumpe,
d) eine Luftpuuipe und unter Umstiinden
e) eine Kondensatpumpe.

Wesentlich fur die Beurteilung der yerschicdenen Ober- 
fUichenkondensatorsysteme ist dic Frage, wo die ausfallenden 
Salze des Kuhlwassęrs sich absetzen. Es kommen ins- 
besondore der schwefelsaure Kalk, der kohlensaure Kalk 
und die kohlensaure Magnesia in betracht. Dic Loslichkeit 
des schwefelsauren Kalkes hangt von der Temperatur des 
Wassers ab, uud zwar in recht eigentUmlicher Weise. Die

*) Y ergl. „ G lu c k a u f ' Nr. 43, S. S3S lT.



grofste Loslichkeit tritt bei rd. 38° C. ein. Nimmt man 
die mittlere Temperatur des riickgckuhlten Wasscrs zu 18 
bis 24° an, so wird bei der Erwiirmung im Kondensator 
zuniichst die Loslichkeit zunehmen und erst bei 58 bis 
G5° die gleiclio sein wie beim Eintritt des Wassers in 
den Kondensator. So liolie Wassertemperaturen lassen sich 
aber im praktisohen Betriebe vermeiden. Der kohlensaure 
ICalk ist fast ganz unloslich, weil er keine freie Kohlen- 
siiurc enthiilt. Er fiillt deshalb, sobald die Kohlensaure 
entweicht. Dies tritt bei Druckverminderung und bei 
Temperaturerhohung ein, und zwar um so lcicliter, je 
feiner vertciU das Wasser ist un<l je  mehr es sich in 
Bewegung befindet. Die kohlensaure Magnesia verhiilt sich 
ganz iihnlich wie der kohlensaure Kalk. Die iibrigen in 
betracht kommenden Stcinbildner sind moistens Icicht 
loslich, und zwar steigt dic Loslichkeit in der Regel mit 
der Temperatur.

In der Regel werden Berieselungskondensaloren so aus- 
gefiilm, dafs nur ein Teil der Yerdunstung auf den Ober- 
fiiichen stattfindet. Rei Plattcnkondensatoren fiiefst das 
Wasser in dUnner Schicht ohne sehr wcsentliche Vcr- 
dampfung an den Platten herunter. Hierbei tritt Er- 
wiirmung ein, und der schwefclsaure Kalk wird dabei in 
Losung yerbleiben. Wenn die Sattigung des riickgekuhltcn 
Wassers mit schwcfelsaurem Kalk eingetreten ist, wird 
zwar die Verdampfung auf das Niedcrschlagen des schwefel- 
sauren Kalkes hinwirken, dic Erfahrung zeigt aber, dafs 
nur wenig davon auf die Platten fiillt. Die Kohlensaure 
kann bei der ohne Druck und unter lebhafter Bewegung 
stattfindenden Erwiirmung Icicht entweichen, und es steht 
zu erwarten, dafs dic kolilerisauren Calcium- und Magncsium- 
salzc ausfallen. Die Analyse der Verdampfungsriickstiinde 
des Kiihlwassers einer derartigen Anlage ergab rd. 20 pCt. 
schwefclsaurcn Kalk und rd. 13 pCt. kohlensaure Kalk- 
und Magnesiasalze. Der Stein auf den Platten enthiclt 
95 pCt. kohlensaure Salze und nur 1,5 pCt. schwefel- 
sauren Kalk. Es zeigt sich also, dafs der iiberwiegende 
Teil aller nicht kolilcnsauren Salze dort gefallen ist, wo 
die IConzentration eintritt, d. h. auf dem Gradięrwerk.

In einem anderen Falle handelte cs sich um ein 
wagercchtes Rohrensystem, auf dem eine wesentlich griifsere 
Verdampfung stattfand. Der Verdampfungsriickstand des Kiihl
wassers cnthielt rd. 5 pCt. kolilcnsauren Kalk und 22 pCt. 
sehwcfelsaurcn Kalk, wahrend der auf den Riihren ab- 
gclagertc Stein 75 pCt. kohlensauren Kalk und 14 pCt. 
schwefelsauren Kalk aufwics. Es war also eine betriicht- 
liche Menge des letzteren im Stein enthalten.

Geschlossene Kondensatoren kann man diejenigen nennen, 
bei denen das Wasser unter Druck durch den Konden
sator hindurchgefiihrt und von da aus auf das Gradięrwerk 
geleitet wird. Ilier wird das Wasser unter Druck gesetzt, 
che die Erwiirmung beginnt; der schwefclsaure Kalk sowie 
alle diejenigen Salze, deren Loslichkeit mit der Temperatur 
steigt, konnen im Kondensator nicht fallen. Dic ICohlen- 
siiure entweicht bei der geringen Temperaturerhohung nicht, 
weil das Wasser unter Druck steht, sie wird vielmehr erst 
beim Austritt des Wassers auf das Gradicrwerk frei, weil 
hier lebhafte Wasserbcwegung und Verteilung in diinnem. 
Strahl bei der vorkommenden hiibhsten Temperatur eintritt, 
wahrend das Wasser nicht mehr unter Druck steht. Es 
miissen daher alle Salze auf dem Gradięrwerk fallen, auf 
dem die Konzentration und die Temperaturcrniedrigung
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vor sich gehen. Sic sammeln sich im Behiilter mit 
mechanisch beigemischtcm Sch lamin und werden von da 
aus beim Reinigen des Bodcns entfernt. Hieriiber liegen 
mehrjahrige Erfahrungen vor, die sich auf den Betrieb 
mit sehr kessclsteinlialtigem Kiihlwasser beziehen. Eine 
Steinabsonderung im Kondensator hat niemals staligefunden.

Im allgemeinen wird es vorteilhaft sein, das Gradier- 
werkswasser von Zeit zu Zeit zu erneuern. Bei manchen 
weniger schlecliten Wasseru kann dann eine Sattigung mit 
schwefelsauren Salzen vermieden werden.

Auf der dem Dampfe zugekehrten Kondensatorseite 
fiiefst reines Mineralol, ohne Riickstiindc zu hinterlassen, 
ab; es mufs nur daftir gesorgt werden, dafs pflanzliche 
und thierische Fette nicht in den Kondensator treten, da 
diese imstandc sind, die Rohren mit einer wenig leitenden 
Fcttsc.hiclit zu belegen, dio dann durch Kochen mit Soda 
entfernt werden mufs. Das abfiiefsende Oel mischt sich 
in der Regel mit dem Kondensat, und cs entsteht dic 
Frage, ob es notwendig ist, das Oel vor dor Yerwendung 
des Wassers zu entfernen, und bejaliendenfalls, wie diese 
Entfernung zuverlilssig ausgefuhrt ist.

Iu einer Reilio von Fiillen hat man auf grofsen Hutten- 
werken vicle Jahre lang mit olhaltigem Kondensat ge-
arbcitet, ohne dafs Botriebsschwierigkeitcn eingetreten sind.
Es mufs aber darauf hingewiesen werden, dafs der Oel-
belag, der sich boi diesen Kesseln Icicht bildet, die Ver- 
dampfung becintrilchtigt, weil dic Warmeleitung vom Blech 
zum Wasser dadurch wesentlich gestort wird. Eine 
Filtrierung mit Holzwollc hat bei ungcniigender Bemessung 
der Filter keine Abhiilfe goschalTon, dagegen hat sich in 
anderen Fallen bei ahnlichen Betriebsverhaltnissen und
geniigend grofsen, gut bedienton Kiesfiltern in den Kesseln 
keinc Spur von Oel gezcigl.

Yolkswirtscluift und Statistik,
Kohlenbowogung in  dem  Jtuh ro rter Hafen.

A. K o h 1 e n -  A n fu. h r.
a u f der 

E isenbahn 
Tonnen

auf der 
R uhr 

Tonnen

Sum m ę

Tonnen
im O kt. 1896 .....................
„ ,, 1895 .........................

Yora 1. Ja n . b is Okt. 1896 
n L  n w n 1895

B . K o

375 212,85] —  
247 345,60] -  

3 586  142 ,13j -  
2 841 810,10] -

h  1 e n -  A b  1 u  h r.

375 212,85 
247 354,60 

3 586 142,13 
2  8 4 1 8 1 0 ,1 0

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

D usseldorf 
und oberhalb 

T onnen

R uhrort 
und oberhalb 

Tonnen
im  Okt. 1896 
* „ 1895 

V. 1. Ja n . b is 
O kt. 1896 

E n tsp . V orjahr

240  408,20 
60 006,10

2 2 0 7  956,05 
1 537 427 ,70

N o c h :  B.

2  807,45
3 212,80

23 377,25 
20 462,45

K o h 1 e n -  A

850,00

573,20 
15 705,75

b f u h r .

6 211,80 
2  21,3,70

45 035,95 
31 483,10

His zur 
holi. G renze 

T onnen

Ilo lland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Sum m ę

T onnen
im O kt. 1896 
v o 1895 

V. 1. Ja n . b is 
O kt. 1896 

E ntsp . Y orjahr

2  444,301 
2  644,90

19 659,15
20  232,70

117 942,75 
140 952.85

1 029 731,35 
998 677,55

26 317,00 
24  807,65

301 086,80 
21 2  575,30

396 131,50 
234  688,00

3 6 2 7  419 ,75  
2  83G 564.5E
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K o h le n b e w e g u n g  in  d e m  D u isb u r g e r  H a fe n . 
A . K o h l e n - A n  fuhr .

K o ln -M in d .

Tonnen

B erg .-M ark . 

Tonnen

A u f d e r ltu h r  

Tonnen

Summo

T onnen

im  Okt. 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan . bis 
Okt. 1896 

E n tsp . Y orjahr

144 683,00 
51 793,00

1 533 461,00 
1 075 283,00 

B. Ko h i e n -  A b  f a li r.
|

K oblenz
u n d oberhalb

Tonnen

Koln
u n d oberhalb

T onnen

D usseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

D uisburg
und o b erh a lb

Tonnen

im  Okt. 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan . b is 
Okt. 1896 

E n tsp . Y orjalir

1 0 8 5 5 4 ,2 5  
20  467,00

1 251 418,40 
809 067,80 

B . K o

2  288,00 
2  092,50

18 056,75 
12 349,95

i l e n - A b f t h  r.

2  455,00 
1 545,00

25 555,00 
21 405,00

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Sum m ę

Tonnen

tui Okt. 1896 
* „ 1895 

V. 1. Jan  bis 
Okt. 1896 

Kntsp. Y orjalir
1 473,25 
1 231,80

16 603,65 
19 202,15

146 197,70 
144 692,05

8  715,55 
1 808,70

54 622,40 
28 008,75

13861 6 ,4 5  
45  115,35

1 4 9 7 3 2 3 ,5 0  
1 01675 5 ,3 5

K o h le n a u s fu h r  G -rofsb ritan n ien s 1896 . (Nacli dem 
Trade Supplement des Economist.) Die Reilienfolge ist 
nacli der Ausfuhr im Jahre 1895 gewahlt.

N ach :
Monat

1896

inlOOOt*)

Oktober

1895

in 1000 t

Ja n . bis

1896

in 1000 t

Okt. incl.

1895 

in 1000 t

G esam t- 
ausfulir i. 
Jalir.1895 
in 1000 t

Frankreich  . . 469 455 4 307 4 155 5 068
Italien  . . . 330 416 3 569 3 706 4  313
D cutschland . 4 6 0 4 3 5 :1S3S 3  36S 4 1 4 4
Schweden und

Norwegen . 2S1 360 2  569 2  515 3 0 1 8
S p an ien u .k an ar.

Inseln  . . 167 163 1 7 6 5 1 6 9 6 1 974
llufsland . . 175 155 1 7 6 1 1 713 1 811
D anem ark . . 154 179 1 3 5 6 1 367 1 6 7 3
Aegypten . . 152 118 1 4 8 5 1 296 1 541
B rlt.O st-lnd ien 36 58 892 1 1 1 9 1 2 7 9
Brasilien . . 78 40 854 731 —

Portugal und
Azoren . . 49 54 510 503 598

Tiirkei . . . 48 29 432 398 475
Holland . . . 84 52 598 366 465
M alta . . . 51 40 283 328 369
G ibraltar . . 31 28 223 209 247
anderen Landem 492 486 4  539 4 434 5 277

Insgesam t 3 057 3 069 28  982 27 903 3 3 1 1 2
W ert in 1000 L. 1 3 4 6 1 3 8 5 12 832 13 055 15 443

*) 1 t = 1 0 1 6  kg.

D ie D a m p fm a se h in e n  in  P reu fa en  1 8 8 8 — 1896. 
Das Bestrebcn, die treibende Kraft in der Dampfmaschine 
immer griindlicher auszunutzen und dadurch die Ausgaben 
fiir Brcnnmaterial und Betrieb moglichst gewinnbringend 
zu gestalten, hat zu einer immer grofseren Vcrvollkommming 
im Bauc und in der Einrichtung dieser Maschinen gefuhrt. 
Die Folgę war eine erhebliche Steigerung der durclisclinitl- 
liclien Leistungsnihigkeit der einzelnen Maschinc, eine Be- 
wegung, welche bis heute noch keineswegs zum Stillstandc 
gelangt ist. Hierauf deiiten die folgenden Żabien hin, welche 
fiir den preufsischen Staat die Zunalune der feststehenden

D a m p fm a se h in e n  n a c h  Z a h l  u n d  L e is tu n g s fa h ig k e it  w iih re n d  
d e r  le tz te n  n e u n  J a h r e  v e ra n s c h a u lic h e n . E s b e tru g  bei 
d e n  fe s ts te h e n d e n  D am p fm aseh in en  P re u fs e n s  m it A u sn a h m e  
d e r  v o n  d e r  Y e rw a ltu n g  d es  L a n d h c e re s  u n d  d e r  K r ie g s -
m a r in ę  b e n u tz te n

. „ die A nzahl zu A nfang° im  ganzen
die jah rl. 
Z unahm e

die Leistungsfahig
k e it in

die jahrl. 
Zunahuie

1888 . 43 370
V . II.
3,92

Pferdestarken
1 447 352

V. II.

1889 . 45 192 4,20 1 538 195 6,28
1890 . 46 554 3,01 1 633 101 6,17
1891 . 48 440 4,05 1 718  281 5,22
1892 . 5 0 4 9 1 4,23 1 83S 622 7,00
1S93 . 53 092 5,15 1 974  370 7,38
1894 . 57 224 7,78 2 172 250 10,02
1895 . 60 4SS 5,70 2 358 175 8,56
1890 . 62 611 3,51 2 534 900 7,49

W ir se h e n  a lso , dafs d ie L e is tu n g s fa h ig k e it d e r  fest-
s te h e n d e n  D a m p fm a se h in e n  P re u fs e n s  v o n  J a h r  z u  J a h r  in 
e in em  w e it  s ti irk e re n  V e rh ii l tn is s e  g e s tie g e n  is t a is  d e ren  
Z a h l.  Z u  A n fa n g  1879 w u rd e n  in  P re u fse n  29 895 fest- 
s te lie n d e  D a m p fm a se h in e n  g e z a h l t  u n d  b e i 29 271 von  ih n e n  
e in e  L c iś tu n g s f iih ig k e it  von  887 780 P fe rd e s ti irk e n  e rm itte lt, 
so d a fs  a u f  e in e  D a m p fm a sc h in e  e in e  d u rc h sc h n it t l ic h e  
L e is tiiH g sfa h ig k e it  von 30,4  P fe rd e s tiirk e n  e n t l ie l ;  zu  A nfang  
1S9G h a t  s ic h  d ie s e r  D u rc h sc h n it t  a u f  40,5 P fe rd e s tiirk e n , 
a lso  um  3 3 V 4  v. 11. e r lio h t.

W ie  s ic h  d ic  g e s e h ild e r te n  V o rg iin g e  b e i d e n  b e w e g lic h e n  
D a m p fm a se h in e n  g e s ta l te te n , m ag  m an  n a c lis te h e n d e r  U e b e r-  
s ic li t  e n tn e h m e ń . E s  b e tru g  b e i d i n b e w e g lic h e n  D am pf- 
m a sc h in e n  P re u fse n s  m it  d e n  e rw iih  ten  A u sn a h m e n  sow ie 
o h n e  d ie  L o k o m o tiv c n  u n d  d ie  ScIiilT sinaschineń

Z u  Z u-
zu Anfang die A nzahl nahm e ( + ) , die L eistungs- nahm e ( + )

des im  ganzen A b- fah i^k e it in Ab-
Jah res nahm e ( — ) 

v. H .
P ferdekraften nahm e ( —) 

v. H.
1888 . . 11 311 +  6,52 1 0 2 9 1 0 _
1889 . . 11 916 +  5,35 1 1 1 0 7 0 +  7,93
1890 . . 12 507 +  4,96 116 026 +  4,46
1891 . . 13 402 +  7,16 1 2 8 1 3 0 +  10,43
1892 . . 14 339 +  6,99 1 4 1 2 6 6 +  10,25
1S93 . . 15 289 +  6,63 153 087 +  8,37
1894 . . 14 880 —  2,68 1 4 7 1 3 0 -  3,89
1895 . . 15 168 +  1,93 154 997 +  5,35
1896 . . 15 526 +  2,36 159 478 +  2,89

W a s h ie rb e i  zn n śich st d ie  p lo tz l ic h e  Y e rm in d e ru n g  der 
Z a h l u n d  d e r  P fe rd e s t i irk e n  z u  A n fa n g  1894 an la n g t, so 
w u rd e  b e re i ts  be i f ru h e re n  G e le g e n h e ite n  d a ra u f  h in g e- 
w ie s e n , d a fs  w iih re n d  d e s  J a h r e s  1893 a u f  Gr u n d  liGlierer 
Y e r fu g u n g  z a h lr e ic h e  b e w e g lic h e  D a m p fk e sse l u n d  M asch inen  
se ite n s  d e r  B e h b rd e n  a is  fe s ts te lie n d e  A n la g e n  g eneh in ig t 
w o rd e n  w a re n , w e il s ic h  i l i re  W irk sa m k e it  led ig lich  
a u f  e in e n  b e s tim m te n  S ta n d o r t  b e sc h riin k te , sodafs die 
b e tre t te n d e n  K essel u n d  M a sc h in e n  a u c h  in  d e r  S ta tis tik  
von  d e n  b e w e g lic h e n  zu  d e n  fe s ts te h e n d e n  u b e rsch rieb en  
w e rd e n  m u fsten . D a d u rc h  i s t  a b e r  g le ic h z c i t ig  d ie  Z un ah m e 
d e r  fe s ts te h e n d e n  D a m p fm a se h in e n  zu  A n fa n g  1894 etw as 
s t i i rk e r  in  d ie  E rs c h e in u n g  g e tr e te n , a is  s ie  in  W irk lic h k e it  
w a r .  S o d am i lin d e n  w ir  a u c h  b e i d e n  b e w e g lic h e n  D am pf- 
m a s c h in e n  fa s t d u rc h g iin g ig  e in e  g ro fse re  V e rn ie h ru n g  der 
L e is tu n g s n ih ig k e it  g e g e n u b e r  ih r e r  A n z a h l ;  n u r  im  J a h re  
1890 s t ie g  le lz te re  um  e in e  K le in ig k e i t  s ti irk e r  a is  e r s t e r e .
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Zu Aufang 1879 war bei 5358 beweglićhen Dampf- 
inaschiuen eine GeEamtleistungsfiihigkeit von 47 104 Pft-rde- 
stiirken ęrmittelt worden; das ergiebt eine durcłiscliniLtliche 
Leistungsfiihigkeit von 8,79 Pferdestiirken; zu Anfang des 
Jalires 1896 war diese .DurchschnittszifTer auf 10,27 
Pferdestiirken gestiegen. (Statistische Correspondenz.)

Ycrkehrswesen.
E n t l a s t u n g  d e s  B a h n h o f s  F r i e d r i e h s t r a f s e  i n

B e r l i n .  Die „B. Korr." schreibt: Die angeblicli offizioser 
Quelle entstammende Mitteilung, dafs man sieli regierungsseitig 
mit der Frage beschaftigt, ob nielit im llinblick auf die 
starkę Belastung des Bahnhofs Friedricłislrafse an der Stadt- 
bahn ein neuer Hauptbahnhof fiir den Fernverkehr auf dem 
Geliinde des vormaligen Giiteibahnhofs der Lehrtcr Bahn 
anzulegen sein mochte, trilft nicht zu.

A m t l i c h e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  S a a r k o h i e n v e r k e h r  n a c h  de r  Pf a l z .  Yom 1. Novcmber d. J .  ab
werden die pfiilzischen Stationen llauptstuhl, Medard, Meisenheim, Odenbach, Odernheim a/Glan und Rehborn in den
Saarkohlentarif Nr. 1 einbezogen.

Die Fraclitsatze werden gefunden: 
fiir Hauptstuhl durch Anstofs von 1 JL. pro 10 000  kg

Medard 
Meisenheim . 
Odenbach 
Odernheim a/Glan 
Rehborn .

1
3 
2 
5
4

St. Johann-Saarbrucken, den 27. Oktober 1896.

O s t d e u t s c h  - O b e r s c h l e s i s c h e r  K o h l e n  v e r k  eli r. 
Mit Giiltigkeit vom 6. November d. J  werden die Halte- 
stelle Kleschkau, sowie die Stationen der Neubaustrecke 
Gramenz-Bublitz des Eisenbahn - Direktionsbezirks Danzig 
in den Anhaug zum Osideutsehen Giiterverkehr, den Aus- 
nahmetarif fiir die Befiirderung von Steinkohlen etc. von 
Stationen des Direktionsbezirks Kattowitz naoli den Stationen 
der Direktionsbezirke Bromberg, Danzig etc. einbezogen. 
Ueber die Hohe der beziiglichen Ausnahmesatze erteilen 
die beteiligten Dienststellen niihere Auskunft. Kattowitz, 
den 29. Oktober 1896. Koniglielie Eisenbahndirektion.

Ausstellungs- und Untcrrichtswescn.
P a r i s e r  W e l t a u s s t e l l u n g .  Der Yerein fiir die 

geineinsaraen wirtschaftlichen lnteressen in Rheinland und 
Westfalen hat in seiner Ausschufssitzung vom 12. Nov, 
d. J .  zur Frage der Pariser Weltausstellung 1900 
nach eingehender Erorterung folgenden Besehlufs gefafst: 
„Dic im Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirt
schaftlichen lnteressen von Rheinland und Westfalen ver- 
tretenen litdustriezweige beklagen nacli wie vor die zu haufige 
Wiederholung von Weltausstellungen, die grofse Kosten 
verursachen, einen diesen Kosten entsprechenden Nut/.en 
nicht gewahren und darum nicht im Interesse von Handel 
und Gewerbe liegen. Der Verein mufs es daher den
einzelnen Mitgliedern liberlassen, unter Wlirdigung der 
speziellen Verhiiltnisse ihrer Werke Stellung zur Frage der 
Beschickung der Pariser Weltausstellung zu nehmen, wird 
aber allen denjenigen, welche sieli an der Ausstellung
beteiligen wollen, mit Rat und Tliat zur Seite stehen. 
Dabei erachtet er es fiir unerliifslich, dafs die Kosten fur
den einzelnen thunlichst vermindert und fur die allgemeinen
Kosten ein moglichst grofser Zuschufs seitens des Reiches 
geleistet werde."

Yereine und Yersammluiigen. 
A l l g e m e i n e r  K n a p p s c h a f t s v e r e i n  z u  B o c h u m .

Aus den Verhandlungen in der ordentlichen Vorstands- 
sitzung vom 3. Nov. d. J .  ist folgendes zu erwiihnen:

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000

an d ie  F rac litsa tze  Iiir B ruchm iih lbach ,

an d ie  F rac litsa tze  fiir L au tereeken .

K onig lie lie  E isen b ah n d irek tio n .

Der Vorstandsmitglieder sind bereits durch Rundśchrcibcn 
benachrichtigt, dafs der 1’rozefs Palii und Genossen gegen 
den Knappschafts-Vereiu, betrefTend die Anrechnung der 
Iuvalidenrente, auch in der letzten Instanz zu Ungunsten 
der klagenden Invaliden entschiedcn ist. Das Erkenntnis 
selbst ist noch nicht eingegangen und soli ein Abdruck 
desselben demnachst an dic Vorstandsmitglieder zur Ver- 
sendung gelangen.

Zu dem Entwurf, betrefTend die Abanderung des 
Invaliditiits- und Altersversicherungs-Gesetzes, bericlitet die 
Verwaltung in Ergiinzung der bereils iibersandten Protokolle 
eingehend iiber die Verhandlungen in der letzten Sitzung 
der Statutkommission sowie iiber diejenigen in der Konferenz 
der Vertreter der zugelassenen Kassen-Einrichtungen voin 
23. Okt. zu Frankfurt am Main. Die Yerwaltung ist zu 
der Ueberzeugung gelangt, dafs die Statutberatung entgegen 
der friiheren Annalime, dafs dieselbe bis zur Verabschiedutig 
des Gesetz-Entwurfs ruhen miifste, fortgesetzt werden konne 
und soli dieselbe daher, sobald die rechnerischen Unter- 
lagen seitens des Direktors Kiitlncr eingegangen sind, so
fort wieder aufgenoinmen werden. Entgegen der Meinung 
eines Arbeitervertreters, dafs der Gesetz-Entwurf nicht von 
weittragender Bedeutung sei fiir den Knappschaftsverein, 
wird dieser Ansicht seitens eines Werksvertreters unter 
ausfiihrlicher Darlegung der namentlich aus den Bestimmungen 
iiber die Verteilung der Rentenlast fur den Allgemeinen 
Knappsc|iaftsverein erwachsenden Schadiitungen scharf 
enfgegengetreten. Sehlielslich wird die Verwaltung be- 
auftragt, unter Ztiziehung eines oder mehrerer Vorstands- 
mitglieder eine Denkschrift liieriiber auszuarbeiten, die 
dann der Statutkommission zur Durchberatung vorgelegt 
werden und demnachst an den mafsgebenden Stellen — 
Minister, Bundesrat, Reiehskanzler — entweder scliriltlich 
oder personlich iiberreicht werden soli.

Der Minister hat in einer Krankengeldangelegenheit 
entgegen der vom Vorstande vertretenen Ansicht den 
Rekurrenten nicht ais schuldhaft an einem Iiaufhandel 
beteiligt erachtet und seine Anspriiche anerkannt. Das 
Krankengeld ist unter Vorbehalt gezahlt und im Klagewege 
zuriickgefordert worden. Ohne ein gerichtliches Urteil ab-
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zuwarten, liat der Vater des Yerklagten das von ilirn er- 
hobene Krankengeld nebst Gerichts- und Anwaltskosten 
erstattet.

V e re in te c h n is e h e rG m b o n -B e a m te n . E s s e n ,  12.Nov. 
Die gut besuchte Monatsversammlurig fand ara Sonntag in 
den Riiumen des Biirgcrheims statt. Der erste Vorsitzende, 
llerr Bergrat Schrader, eroffuete dieselbe mit begriifsenden 
Worten, liierauf Herm Cliemiker Stclzer das W ort erteilend. 
Derselbe sprach iiber Luflarten und explosible Gase, wie 
SauerstofT-, StickstotT-, WasserstofT-, KohlenstofT- und Kohlen- 
oxydgase, deren Verbindungen und Wirkungen untereinander. 
An der Hand eincr Reihe von Apparaten demonstrierte 
er in erkliirender Weise die Gefiihrlichkeit und Explosivitiit 
der hier kiiiistlich erzeugten Schlagwetter, gleichfalls auch 
die des vermittelst der Apparate hergestelltcn Schwefelwasser- 
stolTgases. Die interessanten Experimente fanden allseitig 
Beifall. Im Auftrage des Vorstandes referierte sodann der 
Schriftfuhrer, anliifslich mehrerer Fragen aus dem Frage- 
kasten, iiber die ihm von yerschiedenen Zechenverwaltungen 
zugegangenen Mitteilungcn iiber die vortrclflich konstruierten 
mit exakt funktionierender innerer Zundung versehenen und 
nur geringen Reparaturen uriterworfenen Benzinsicherheits- 
lampen der Firma W. Bein & Comp., Gelsenkirchen. Die 
Lampen seien bereits auf vjelen Grofszechen im Oberberg
amtsbezirke Dortmund mit Erfolg eingefiilirt worden. Das 
Ziindband ist horizontal eingelagert. Die Lampe hat den 
im Intercsse der Sicherheit wichtigen Vorteil, dafs das 
angebrannte Ende desselben in dem Kanał unter der Topf- 
oberflache verschwindet und somit eine nachtriigliche Explosion 
der etwa niclit angegangenen Ziindpillcn wirksam verhindert. 
Es erfolgte hierauf die Verteilung von Formularen behufs 
Einschreibnng in die Grubenbeamten - Pensionskasse, bei 
welcher Gelegenheit der Vorsitzende wie auch Betriebsfiihrer 
Zurnicdcn den Anwesenden in warmen Worten den Beitritt 
zu dem Wohlfalirtsinstitut des Verbandes empfehlen. Be- 
ziiglich der von dem Verein Gelsenkirchen angeregten Frage 
eines jahrlich zu erteilenden Erholungsurlaubes an Gruben- 
beamte seitens der Werksverwaltungen bemerklc der Vor- 
sitzende, dafs den Grubenbeamten des Essener Bezirks, wie 
cr aus seinen Erfahrungen milteilen konne, ein gewunschter 
Eiholungsurlaub stets erteilt worden sei. Jedoch wolle er 
gern, den Wunschen des Vereins entsprechend, auf der 
nachsten Verbandsvorstandssitzung die dahin gehihende 
Angelegenheit, gleich den iibrigen Vereinen, zur Sprache 
bringen. Der Schlufs der Versaramlung erfolgte gegen 
7 Uhr. ' B.

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . P l i 5 n i x , A k t i c n g e s e l l 
s c h a f t  fiir  B e r g b a u  u n d  I l i i t t e n b e t r i e b .  25. Nov. 
d. J .,  nachm. 3 3/4 Uhr, im Direktionsgebiiude der Gescll- 
scliaft zur Laar bei Ruhrort.

U n i o n ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  fi ir B e r g b a u ,  E i s c n -  
u nd  S ta h 1 - In d us t r i e zu D o r t m u n d .  26. Nov. d, J . ,  
vorm. 10 '/2  Uhr, zu Dorlmund im Direktionsgebiiude der 
Gesellschaft.

H a n n o v e r s c h e  E i s e n g i e f s e r e i  in I I a n n o v e r .
26. November d. J . ,  vorm. 11 Uhr, im Geschiiftslokalc der 
Gesellschaft.

S iic h s is c h e  M a s c h i n e n f a b r i k  zu  C h e m n i t z .  
28- Nov. d. J . ,  mittags 12V2 Uhr, in den Geschaftsraumen.

G u t e h o f f n u n g s h i i t t e ,  A k t i e n v e r e i n  fiir B e r g b a u  
u n d  H u t t e n b e t r i e b .  28 . Nov. d. J . ,  nachm. 3V2 Uhr, 
im Hauptverwaltungsgebiiude zu Oberhausen.

G u t e h o f f n u n g s h i i t t e ,  A k t i e n v c r c i n  fiir B e r g b a u  
und  H u t t e n b e t r i e b .  28. Nov. d. J . ,  nachm 3 ‘/2 Uhr, 
im Hauptverwaltungsgebaude zu Oberhausen.

A k t i e n v e r e i n  Hein r i c l i sh  i i t te be i  Au  a. d. Sieg.  
28. Nov. d. J .,  nachm. 2 !/2 Uhr, in dera Geschaftslokale 
der Gesellschaft Erholung in Siegen.

B r a u n  ko h i e n - B e r g  w e r k  „ M a r t  h a" , A k t . - G e s .  
30. Nov. d. J . ,  mittags 12 Uhr, in Berlin, Behrenstr. 57 .

L o t h r i n g e r  E i s e n w c r k e .  30. November ds. Js., 
vorm. 11 Ulir, zu Frankfurt a. M., Frankfurter Hof.

D i i s s e l d o r f e r  E i s e n  - und  Dr  a h ti n d u s t r i e .  5. Dez. 
ds. J . ,  vorm. 10'/2 Uhr, im Breidenbacher Hof in Dusseldorf.

E i s e  nhi i  11en w er k K e u 1 a b e i  M n s k a u ,  A k t i e n - 
G e s e l l s c h a f t .  5. Dez. d. J . ,  abends 6 Uhr, im Komptoir 
des Bankhauses S. Frenkel, Berlin.

G e l s e n k i r c l i e n e r  Guf s s t a l i l -  u n d  E i s . e n we r k e  
vor m.  M u n s c h e i d  & Co. i n  G e l s e n k i r c h e n .  14. Dez. 
ds. J .,  vorm. 10 Uhr, ira Hotel Ileck zu Dusseldorf.

G e s e l l s c h a f t  d e s  S i l b e r -  u n d  B l e i b e r g w e r k e s  
F r i e d r i c h s s e g e n  b e i  O b e r l a l i n s t e i n .  15. Dez. d. J ., 
10 Uhr voi mittags, zu Friedrichssegen im Centralburcau.

Patent-Bcrichtc.
D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

KI. 13. Nr. 88 305. D am pfkessel m it E inspritzung 
des Speisewassers in  Staubform . Von Hermann SeifTert 
in Halle a. d. S. Vom 14. August 1895.

In dem Wasserraum eines Flammrohrkcssels A ist cin 
konisches Rolir B angebracht, welches in einen hinter dem 
Flammrolirkessel liegenden Behiilter II iniindet. Ein Teil 
des Speisewassers wird in Staubform in das konische Rohr

eingefiilirt, hier schnell verdampft und mit dem unmittelbar 
im Flaramrohrkessel entwickelten, durch Locher der Rohr- 
wand N in den Behiilter II tretenden Dampf geraischt. 
Dieses Geraisch nassen Dampfes wird im Behiilter H weiter 
verdampft und tritt dann durch die Ueberhitzerrohren G 
in den Dampfsammler J .

KI. 24. Nr. 88  185. V orrich tung  ru m  Beinigen 
von D am pfkessel-Plam m rołiren. Yon Theodor Lofs in 
Braunschweig. Vom 4. Januar 1896.

Die Yorrichtung besteht aus einer endlosen, von aufsen
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in Bewegung zu setzenden Kette, die entweder in einem 
Flammrohre liegt oder sich durcli tnelirere Flammrohre 
hindurchzieht, und die erforderlichen Falles noch mil 
Kratzern oder Mitnehmern ausgestattet scin kann.

llierdurch wird wahrend des Betriebes eine derartige 
Lockerung und Aufriihrung der abgelagerten Flugasche 
bewirkt, dafs der herrsch nde Zug imstande ist, sie aus 
den Flaromrohren zu entfiihren.

KI. 24. N r. 88 245. Feuerungsanlago. V o n  W ilh . 
B e rk e n k a m p  g e n a n u t  G iilich  in  M a rte n . W e s tfa le n . V om  
25. A u g u s t 1895.

Zur Erzielung einer rauchfreien Feuerung fiir Kessel- 
anlagen, sowie zur Aufspcichcrung von Heizgas (fiir die 
beliebige Verstiirkung der Heizung oder zur Ver\vendung 
fiir Nebenzwecke) wird der Brennstoff (Steinkohle) nach- 
einander einem Enlgasungs- und sodami einem Vergasungs- 
prozefs unterworfen, wobei das Produkt der Entgasung, 
(Kohlenwasserstoffe) getrcnnt von dem Produkt der Ver- 
gasung (Kohlenoxydgas) gewonnen wird.

Hierbei findet die Entgasung in mehreren Kammern 
mit dazwischeB liegenden Wandkaniilen statt, welche durch 
die Erzeugnisse der Vergasung oder die der Entgasung 
geheizt werden konnen. In Ietztercm Falle werden die 
Verbindungen zwischen Vergasungs- und Entgasungsraum 
abgeschlossen und die im Entgasungsraum gewonnenen 
Kohlenwasserstoffe mit Luft gemischt in die Wandkaniile 
geleitet, wahrend das im Vergasungsraum gewonnene Kohlen- 
osydgas unmittelbar zur Kesselfeuerung benutzt wird.

KI. 24. Nr. 88 266. V erfahren zum  Sehutzen der 
vom F euer beriih rten  M etallteile von Feuerungen. 
V on  W ilh e lm  L o n h o ld t  in  B e rlin . V o m  25. J u l i  1895.

Um die voin Feuer beriihrten Metallteile von Feuerungen 
gegen Abbrennen, Ansatze und Wiirineverluste zu schiltzen, 
wird auf die zu schutzenden Fliichen cinc Art Email auf- 
getragen, welches sich in der Hitze mit dem Materiał 
derart verbindet, dafs cs auf dcmselben eine unzerstijrbare 
Kruste bildet. Diese emailartige Schutzmasse setzt sieli 
aus Kieselguhr, Wasserglas, Graphit und ahnlichen Stoffen 
zusammen.

Ais zweckmafsig hat sich fosgende Miśehung erwiesen: 
50 g Kieselguhr (Zinnasche oder Borsiiure),

200 g Graphit,
20 g Eisenocker,

0,75 1 5proz Natronwasserglas und
0,05 1 destillieries Wasser.

MarktbericMe.
Borse zu  Dusseldorf. A m tlic h e r  P re is b e r ic h t  voin 

19. N o v e m b e r 1896. A . K o h l e n  u n d  K o k s .  1. G a s -u n d  
F la m m k o h le n  : a . G a sk o h le  fu r L e u c h tg a sb e re i tu n g  10,00 bis
11.00 JC., b. G e n e ra to rk o h le  1 0 ,0 0 — 11,00 JC., c. G as- 
flam m fo rd e rk o h le  8,50  — 9 ,50  JC. 2. F e t tk o h le n :  a .  F S rd e r -  
k o h le  8 ,0 0 — 9,00  JC., b. m e lie r te  b e s te  K o h le  9,00 bis
11.00 JC., c. Kokskohle 7 ,0 0 — 8,00  JC. 3. Magere Kohle:
a . F o rd e rk o h le  7 ,5 0 — 8,50  JC., b . m e lie r te  K o h le  9,00 bis
11.00 J i . ,  c. N u fsk o h le  K o rn  I I  ( A n th r a z i t )  18,00 bis
20.00 JC. 4. Koks: a. Giefsereikoks 14 ,0 0 — 15,00 JC.,
b. Hochofenkoks 12 ,50— 13,00 JC., c. Nufskoks gebr. 14,50 
bis 16,50 JC. 5 . Briketts 10 ,00— 12,00 JC. B. E r z e :  1. Roh- 
spatl0 ,80-ll,40 .y< '.,2 .S pateisenste in , gerost. 14 ,40— 16JC.,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0 ,00  — 0,00 JC. 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,50 JC.,

5. R a se n e rz e  fran c o  0 ,0 0 — 0,00  JC. C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen la. 10 b is  12pC t. Mangan 64,00 JC.,
2. W e ifss tra lil ig e s  Q u a l. -  P u d d e l r o h e is e n :  a .  R h c in is c h -
w e s tfa l is c h e  M a rk e n  5 8 — 59 JC.,*) b. S ie g e r liin d e r  M a rk e n  
5 8 — 59*) JC., 3. S ta h le ise n  5 9 — 60 JC.,*) 4. E n g lis c h e s  
B e sse m ere isen  a b  Y ersch ifT ungshafen  0,00 JC., 5. S p a n isc h e s  
B e sse m e re ise n , M a rk ę  M u d e la , c i f  R o tte rd a m  0 ,0 0 — 0,00  JC.,
6. D e u tsc h e s  B e sse m ere isen  0,00  JC., 7 , T h o m a se is e n  fre i 
V e rb ra u c h s s te l le  58,90 JC., 8. P u d d e le is e n  L u x e m b u rg c r  
Q u a lil: i t  48,00  JC., 9. E n g l. R o h e ise n  N r . I I I  ab  R u h ro r t
60.00  JC., 10. L u s e in b u rg e r  G ie fse re ie ise n  N r. I I I  ab  
L u x e m b u rg  52,00  JC, 11. D e u tsc h e s  G ie fse re ie ise n  N r . I
67.00 JC., 12. D e u tsc h e s  G ie fse re ie isen  N r . I I  00,00 JC.,
13. D e u tsc h e s  G ie fse re ie is e n  N r. I I I  60,00 JC., 14. D e u tsc h e s  
H iim a tit  67,00 JC., 15. S p a n isc h e s  H iim a tit, M a rk ę  M u d e la , 
ab  R u h ro r t  73,00  JC. D . S t a b e i s e n :  G e w o h n lic h e s  S ta b 
e isen  131 JC. —  E . B l e c h e :  1. G e w o h n lic h e  B lc c h e  
a u s  F lu fs e ise n  1 3 2 ,5 0 — 137,50  JC. 2. K e s se lb le c h e  au s 
F lu fs e ise n  152,50 JC., 3. K e sse lb le c h e  a u s  S c h w e ifs -  
e is e n  177,50 JC., 4. F e in b le c h e  145 — 155 JC. F . D r a h t :
1. E is e n w a lz d r a h t  0,00 <JL, 2. S ta h lw a lz d ra h t  0 , 0 0 ^

D er K o h le n -  u n d  E is e n m a rk t  i s t  fo r tg e s e tz t  fe s t b e i 
a n z ie h e n d e n  P re is e n .  D ie n iich s te  B iirse n v e rs a m m lu n g  findet 
s la tt  D o n n c rs ta g , d e n  3. D eze m b e r, iiac lu n . von 4 b is  5 U h r, 
in  d e r  s tiid tisc h e n  T o n h a l le ;  d ie  X IV . o rd o n tlic h e  G c n e ra l-  
v e rsa m m lu n g  am  17. D eze m b e r, n a c h m itta g s  5 U h r, e b e n -  
d a s e lb s t .

S a a r b r i i c k e r  E o l i l e n p r e i a o .  N a c h s te h e n d  g e b e n  w ir  
d ie  u n te rm  14. N o v . d . J .  se ite n s  d e r  K g l. B e rg w c rk s -  
d ir e k t io n  S a a rb ru c k e n  fu r d ie  e r s t e  H a l f t e  d e s  J a h r e s  
1 8 9 7  h e ra u sg e g e b e n e  K o lile n p re is lis te  fu r  d e n  E is e n b a h n -  
a b sa tz . Z u m  V e rg le ic h  s in d  d ie  K o h le n p re ise  fu r  d ie  zw-eite 
H a lfte  1896 h in z u g e s e tz t, w o ra u s  h e rv o rg e h t, d a fs  lu r  d ie  
m e is te n  K o h le n so rte n  e in e  E rh o h u n g  s ta ttg e fu n d e n  h a t .

P re ise  fiir 1 T onne frei Grube 
1 .H alfte 1897.|2 . H alfte 1896

F l a m m k o h l e n . Ji. JL.
G riesborn : abgesiebte Forderkohlen 10,00 10,00

I . S o r t e ................................................. 12,00 12,00
Nulśkohlen I  . . . 5 0 /35  mm 11,50

9,50
11,50

JI  . . . 35 /15  „ 9,50
I I I .  S o r t e ........................................... 5 ,50

13,60
5,20

P u ttlin g e n : I. S o r t e ........................ 13,60
II- * ......................... 10,00 10,00

L o u isen th a l: I . S o r t e ......................... 13,20 13,20
n  „ ......................... 8,50 8,50

gew. W urfelkohlen . 80 /5 0  mm 12,50 12,50
„ Nufskohlen I  . 50 /35  „ 11,80 11,50
„ Nufskohlen II . 35/15 „ 10,60 10,00
„ Nufsgrieskohlen 15/4  „ 8,10 7,80

Yon der H eyd t: I. Sorte . . . . 12,00 12,00
II. ‘i, . . .  . 8,20 8,20

gew. Nufskohlen I . 50 /35  mm 11,60 11,50
„ N ufsgrieskohlen . 3 5 /2  „ 8,70 8,40

R eden : I. Sorte . . . . . . 12,60 12,60
U- „ ............................... 9,40 9,20

U l- ......................................... 6 ,20 5,60
I tz e n p litz : I . Sorte . . . . 12,00 12,00

abgesiebte Forderkohlen 10,50 10,00
R e d e n -I tz e n p litz :

gew. W urfelkohlen . 8 0 /5 0  mm 12,00 12,00
„ Nulśkohlen I . 50 /35  „ 11,60 11,30
„ N ulśkohlen 11 . 3 5 /15  „ 10,60 9,80
„ N ulśgrieskohlen 15/4 „ 8,10 7,80

9,60 9,60
U l- „ ......................... 5 ,80 5,20

F rie d rich s th a l: II. Sorte . . . . 8 ,80  , 8,40

* )  M it F ra c li t  a b  S ieg en .
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Preise fiir 1 Tonne frei G rube.
1 .H alfte 1897.|2 . H alfte 1896.

12,UU 12,00
11. ......................... 7.80 7,50

n r .  „ ......................... 5,20 5,00
W firfelkohlen 80 /50  mm . . . 12,00 12,00
Nufskohlen I  50 /35  „ . . . 10,00 10,00

F e t t k o l i l e n .
D udw eiler: I. S o r t e ......................... 12,40 12,40

II. „ ......................... 8 ,90 8,60
H I. „ ......................... 6,70 6,20

S ulzbach : I. S o r t e ......................... 12,20 11,80
II. „ ......................... 8,50 8,20

III. „ ......................... 6 ,40 5,90
Altenwald : I. S o r t e ......................... 12,40 12,40

11. „ ......................... 9,30 9 00
III. „ ......................... 6,50 6,00

H ein itz-D eclien : I. Sorte . . . . 13,00 13,00
II. „ . . . . 9,80 9,50

III. „ . . . . 6,30 5,80
K onig: I. S o r t e ...................................... 13,00 13,00

II. ............................................. 9,60 9,30
111. ............................... 6,10 5,60

12,00 12,00
II. „ ............................... 8,10 7,80

HI. „ ..................... 6,20 5,70
W iirfelkohlen 8 0 /50  mm . . . 10,50 10,00
Nufskohlen 50 /35  „ . . . 8,50 8,00

Kreuzgriiben: I. Sorte . . . . 12,00 12,00
U- ............................... 8 ,10 7,80

III. „ ........................ 6,20 5,70
C anipliausen: I. ............................... 12,40 12,40

U . ................................ 8 ,90 8,60
III- » ......................... 6,30 5,80

Die Bedingungen, unter denen die Abschliefsung von 
Yertriigen iiber Lieferung zu festen Prciscn erfolgt, sind 
die nachstehenden:

1. Die Bestellung mufs inindestens m onatl ich  150 t 
betragen, w elche  nur  nach einer Station zu beziehen sind. 
Erstreckt sich d e r  Bedarf a u f  m ehrere  Kohlensorten, so 
mufs die MonAtsbesteilung in j e d e r  Sorte m indestens 50 t 
betragen.

2. Die bestellten Mengen sind anniihernd gleichmiifsig 
auf dic sechs Monate des Halbjalires zu verteilen und ab- 
zunehmen.

3. Alle Sendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des 
Bestellers.

4-. Betriebsstorungen , Wagenmangel , Arbeitermangel, 
Arbeitseinstellungen, Mobilmachung, Krieg und liohere Ge- 
walt jeder Art entbinden uns fur die Dauer und den 
Umfang der hierdurch notwendig werdenden Betriebs- 
einschriinkung von der Lieferung. In diesen Fiillen kann 
Lieferarit fiir die durch dieselben mittelbar oder unmittelbar 
bedingte Minderlieferung nicht haftbar gemacht werden, 
auch braucht er den Ausfall weder spiiter durch Nach- 
lieferung zu crgiinzen, noch sonstigen Schadenersatz zu leisten.

5. Die Uebertragung auf Gruben mit iihnlichen Sorten 
bleibt vorbehalten.

6. Die Preise verstehen sich fiir eine Tonne von 
1000 kg frei Eisenbahnwagen auf der Grube. Die Zahlung 
des Kaufgeldes hat nacli unseren allgcmeinen hierfur giiltigen 
Bedingungen zu erfolgen. Ais Erfiillungsort fiir beide Teile 
gilt St. Johann-Saarbriicken.

Es wird schlicfslich darauf hingewiesen, dafs die bindende 
Erklarung iiber Annahme der Auftriige bis zum 10. Dez. 
d. J .  vorbehallen ist.

W e s tfa lis c h e s  K o k s s y n d ik a t .  Die Yerwaltung 
telli den Beteiligten durch Rundschreiben mit, dafs der 
Aufsichtsrat dera Yorschlage, die Yerrechnungspreise mit

Giiltigkeit vom 1. Jan. 1897 ab fiir Iłochofenkoks von
11.50 auf 12 J C . ,  fiir Giefsereikoks von 13 auf 13,50 JL., 
fiir Brechkoks I und II von 13,50 auf 14 JL , fiir Brech- 
koks III von 8 auf 10 JL., fiir Brechkoks IV von 5 auf 6 JL., 
fur Koks halbgesiebt, halbgebrochen von 12 auf 13 JL., 
fiir gesiebtcn Knabbel- und Abfalikoks von 10 auf 11 ,50 JC., 
liir gesiebten Kleinkoks von 8 auf 10,50 JL , fiir gesiebten 
Perlkoks vbn 4 auf 5 JL, fur Rundofenkoks von 13,50 auf
14.50 J L  festzusetzen, zugestimmt liabe. Eine Erhohung 
der Umlagc wird durcli diese Preiserhohungen nicht eintreten ; 
die letztere wird voraussichllich fiir das I. Quartal 1897
14 pCt. betragen. Kur November und Dezember a. c. ist 
eine Unilage von 15 pCt. statt der bisherigen 16 prozentigen 
in Aussicht genommen.

B e lg is c h e r  K o h le n m a rk t.  Br i i s s e l ,  17. Nov.’ In
folge der in den letzten Wochen eingetretenen kiilteren 
Witterung und des sich dadurch ergebcnden stiirkeren Be- 
zuges an Hausbrandkohlen hat sich die bisherige feste 
Haltung des belgischen Kohlcnmarktes noch weiter ausge- 
priigt. Die Stockung, welche sich regelmiifsig im Oktober 
und Anfangs November fiihlbar macht, da die Handler den 
grofsten T<il ilires Winterbedarfes im August und September 
beziehen, um die am 1. Oktober in Kraft tretenden und 
um 1 Frcs p. t erhohten Winterprcise zu ver»ieiden, war in 
diesem Jahre nicht bemerkbar und gelangt die gesamte 
Produktion sofort zur Verladung. Fur halbfette Forder- 
kohleu nennt man unveriindert 13— 15 Frcs., fiir houilles 
und gailletcries 18 — 20 Frcs. und liir gailletins 19 bis 
22 Frcs.; die besten Sorten kosten sogar 24  Frcs. Jlan 
ist der Ansicht, dafs die gegenwartigen Vorriite der Handler 
bis zum Ende des laufenden Jahres ausreichen und darf 
man mit Siclierheit annehmen, dafs nach Aufbrauch der
selben eine Hausse von mindestens 1 Frcs. per Tonne cin- 
treten wird. vorausgesetzt naturlich, dafs der W inter niclit 
allzu gelinde, wie im vergangenen Jahre, ausfallt. Der besten 
Nachfrage erfreuen sieli, wie bereits fruher gesagt, die 
anthrazithaltigen Nufskohlen und sind grofsere QuantitiUen 
iiberhaupt nicht mehr erhaltlicli. In der veiflossenen Woche 
wurden sogar zwei Schiffe nach Lyon expediert, trotzdem 
der Transport 12 Frcs. per Tonne betragt; auch aus Oester- 
reich sollen verschiedentlich Anfragen vorgelegen haben, 
ob aber thatsachlich Verk;iufe nach dorthin stattgefunden 
haben, ist bis jetzt nicht bekannt geworden.

Fiir gewisse Mengen Feinkohlen, welche infolge der in 
der gegenwartigen Jahreszeit geschehenden Einstellung der 
Ziegelsteinfabrikation frei geworden sind, haben die Zechen 
sehr leicht anderweitig Verwendung gefunden, u m s o m e l i r ,  

ais gerade jetzt der Versand an die mit vollein Betrieb 
arbeitenden Zuckerfabriken ein aufserordentlich reger ist. 
Auch nimmt der Yersand an die Eisen- und Glashiitten 
stetig zu, da dieselben bei der fortlaufend sehr g i i n s t i g c n  

Marktlage nicht allein ihre vbllige Produktionsfahigkeit aus- 
niitzen, sondern die letztere noch moglichst zu e r h o h e n  

suchcn. Die wenigen Konsumenten, welche a n f a n g l i c h  

zftgcrten, die von den Zechen verlangte Aufbesserung von
0 ,50  Frcs. per Tonne zu bewilligęn, haben inzwischen ein- 
gesehen, dafs ihr Widerstand vergeblich ist, und sind somit 
nunmehr fast samtliclie Abschliisse in poussiers zu 8 Frcs., 
in fines de machinę zu 10 Frcs. und in tout-venant zu
12 Frcs. per Tonne erneuert worden.

Unter diesen Umstanden konnte es nicht ausbleiben, 
dafs auf verschiedenen Bezirkcn der belgischen Staats 
bahn ein empflndlicher Wagenmangel eingetreten i=li
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es .'mufa zwar hervorgehoben werden, dafs infolge der von 
den vereinigten Eisenbahnverwaltungen getroffenen Vor- 
kehrungen diesmal viel .weniger Wagen fehlten ais in den 
friilieren . Ja luen , jedoeli sind die Reklamationen der Inter
essenten niclit minder heftig. Dieselben erleiden bekannt- 
licli einen niclit unbedeutenden Schaden, wenn besonders 
die feineren Kohlensorten niclit direkt in die 'Wagen ver- 
laden werden konnen, and hat ein bekannter Produzent 
genau nachgewiesen, dafs ihm ein Verlust von 1,20 Frcs. 
per Tonne an Arbeitslohnen und besonders an Abfall ent- 
steht, wenn er zum Beispiel Anthrazitkohlen erst auf Lager 
legen mufs, bevor er dieselben zum Versand bringen kann. 
Seit dem 1. November ist der belgisch-franzosische Tarif 
insofern ermiifsigt worden, ais die bisherigen Frachtsiitze 
fiir Sendungen von 100 t nunmehr auch fiir einzelne 
Waggonladungen in Anwendung kommen. Diese Reduktion, 
welche fiir Sendungen von Charleroi nacli Paris 0,55 Frcs. 
per Tonne betriigt, critflillt ausschliefslich auf die fran
zosische Strecke.

Die feste Haltung des Koksmarktes bleibt unveriindert; 
grijfseie Geschiifte sind in den letzten Wochen nicht zum 
Abschlufs gekommen, da die Ilochofenwerke fur mindestens
6 Monate gedeckt sind. Da siimtliche Kokereien ganz aus- 
verkauft sind, und die gegenwiirtige sehr gunstige Kon- 
junktur des Marktes allem Anschein nach von langer Dauer 
sein wird, so ist man verschiedentlich dazu iibergegangen, 
alte Koksofen, welche seit vielen Jahren ausgeloseht sind, 
wieder in Betrieb zu setzen. Die Socićte des charbpnnages 
de Bois de Luc hat eine neue Anlage von 30 Solvey- 
Koksofen eingerichtet, sodafs dieselbe nunmehr 180 Oefen 
dieses Systems besitzt.

Ueber den Brikettmarkt ist wenig Neues zu berichten; 
die Nachfrage ist zwar ziemlich lebhaft, seitdem die Preise 
in England angezogen haben, jcdoch liegen immer noch 
nicht geniigend Auftriige fur den Export vor, da die Schifts- 
frachten nach verschiedeuen Absatzgebieten inzwischen er
heblich gestiegen sind.

L  E n g lis c h e r  K o h le n m a rk t.  Der englische Kolilen- 
markt hat die letzten Wochen hindurch im wesentliclien 
den Charakter beibehalten, den er zu Beginn des letzten 
Viertcljahres angenommen hatte. Eine bessere Geschiifts- 
lage verzeii'hnet allenthalben Hausbrand mit der vorriickendeh 
Jahreszeit, dic Preise sind hier allgemein fester, bewegen 
sieli indessen nur langsam aufwarts; Mascliinenbrand ist 
dagegen in Preis und Nachfrage durchweg zuriickgegangen.

So war auch in N o r t h u m b e r l a n  d Mascliinenbrand in 
den letzten Wochen ungewohnlich flau; mehr ais je haben 
sich die Produzenten nach neuen Auftragen umzusehen, 
und diese waren hauptsaehlieh wegen der hohen Fracht
siitze, die alle Verladungen auf ein Minimum beschriinkte, 
knapp. Beste Sorten behaupteten sich bis Anfangs Novcmber 
auf 7 s. 9 d. f. o. b., sind aber neuerdings um 1 d. 
gewichen auf 7 s. 7V2 d. bis 7 s. 9 d., zweite Sorten 
sind spiirlich gefragt zu 7 s. Maschinenbrand-Kleinkohle 
wird in letzter Zeit durch die Knappheit in der Erzeugung 
begiinstigt und ist fester zu 3 s. 9 d. bis 4 s. Gaskohle 
geht in grofseren Mengen ab, und fiir prompten Bedarf 
sind die Preise stetiger zu 6 s. 9 d. bis 7 s. In llaus- 
brand hat sieli die Nachfrage mit der kiilteren Witterung 
etwas gesteigert, und seit Anfang November k5nnen die 
Notierungen hoher gehalten werden, auf 9 S. 6 d. bis 10 S. 
Bunkcrkohłe konnte verschiedcntlich eine geringe Besserung |

verzeichnen, aber nur die besten Marken erzielten ein 
geringes mehr bei der ansehnlichen FBrdcrung und dem 
starken Wettbewerb. Schmicdekohle und Kóhle fiir Klein- 
betrieb haben bei dem flotten Geśchiiftsgatfge der Eisen- 
Industrie stetigen Absatz, zu 5 s. bis 0 s. bezw. 6 s.
6 d. bis 6 s. 9 d. In Koks hat sich die lokale Nach
frage wie die auswiiitige letzthin etwas gebessert, die Preise 
sind immerhin unbefriedigend zu 14 s. 6 d. bis 15 s. 
In D u r h a m  war die Marktlage fur die einzelnen Sorten 
eine ahnliche. Besser lauten die Beiichte aus den vor- 
nehmlich Hausbrand produzierenden Revieren. So hat in 
L a n c a s h i r e  die Nachfrage in Stiickkohle zu Hausbrand- 
zwecken reeht gute Fortschritte gemacht, die Gruben sind 
nunmehr fast ausnahmslos fiir die volle Arbeitswoche
bescliiiftigt und eine Aufwiirtsbewegupg der Preise wird 
allmahlich ziemlich allgemein; die nieisten Gruben haben 
ihre Preise um 6 d. pro Tonne erhiiht. Auch gewohnlicheStilck- 
kohle zu Industriezweeken geht flotter. Eine Besserung
ist auch im Ausfuhrgeschaft zn verzeichnen, wo cudiich 
lohhendere Preise erzielt werden ; Mascliinenbrand geht im 
Minimum zu 7 s. 9 d bis 8 s. Auch in Y o r k s h i r e  
ist der Absatz an Silkstone- und Barnsley- Hausbrand nach 
London und den westlichen Distrikten ein recht bedeutender, 
die Preise sind fester, aber noch wenig veriiudert; gut 
gesiebte Silkstonekohle erzielt 8 s. 9 d. bis 9 s, 3 d.. 
zweite Sorten 7 s 6 d. bis 8 s., bester Barnsley-IIausbrand
7 s. 9 d. b is  8 s., g e r in g e re  S o rten  7 s .  3 d. bis 7 s.
(i d. M a sc h in e u b ra n d  g e h t in  g ro fsen  P o ste n  n a c h  d e n  
H u m b e rh a fe n , d ie  P re is e  b lie b e n  u n v e ra h d e r t. D ie  E rz e u g u n g  
von K o k s is t  no ch  s e h r  b e d e u te n d , d o c h  h a t  s ic h  d ie

■ Nachfrage ein wenig gesteigert. Die Beiichte aus den
iibrigen Kohlcnrevieren des Mittelląndes lauten in iihnlichem 
Sinne. In N e w p o r t  liielt sich das Ausfuhrgeschaft in 
den letzten Wochen gut auf dem Durchschnitt. Bester 
Mascliinenbrand notiert 8 S. 3 d. bis 8 S. 6 d., zweite 
Sorten 7 s. 9 d. bis 8 s., bester Hausbrand 10 S. 6 d., 
Schmiedekohle 6 S. 9 d. In C a r d i f f  war das Ausfuhr- 
geschiift bis Ende Oktober ungewohnlich schleppend; der 
Absatz an Maschinenbrand hat sich durch die aufserordentlich 
hohen Frachtsiitze bedeutend vermindert, aber auch gegen- 
wiirtig, nachdem die Frachten um etwa 10 pCt. gefallen 
sind, hat sich kaum eine Kuckwirkung auf die Preise be- 
merkbar gemacht, dic Frachtsiitze stehen noch immer iiber 
dem Durchschnitt. Immerhin ist die Markthaltung wieder 
entschieden fester, und einige grofsere Kontrakte sind letzt
hin erneuert worden. Bester Maschinenbrand fiir prompten 
Bedarf notiert 9 s. 10V2 d. bis 10 s. pro Tonne und 3 d. 
mehr fiir spittere Lieferung, zweite Sorten 9 s. bis 9 s. 6 d. 
In Hausbrand herrscht stetige Nachfrage z u 10 s. 3 d. bis
10 s. 9V2 d. pro Tonne. Sehr gesucht ist Koks, die 
Produzenten sind nicht in der Lage, allen Anforderungen 
zu entsprechen, und haben Auftriige abweisen miissen, ob- 
wohl liohere Preise geboten wurden; eine Gesellschaft geht 
damit um, 10 neue Oefen zu erricliten. Bester Hochofen
koks notiert 15 s. bis 15 s. 6 d. In S c h o t t l a n d  ist 
der Markt fur alle Sorten fester. Die Preise wurden in 
der letzten Woche um 1 s. erhiiht. Industriekohle ist gut 
gefragt, und das Ausfuhrgeschaft ist fur die Jahreszeit sehr 
befriedigend. Maschinenbrand notiert 7 s. 9 d. f. o. b.
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P e r s  o n a I i e n.
Der Bcrgrevierbeamte, Bergrat G an te  in Herne ist vom

1. Dezember d. J .  ab nach Witten versetzt und mit der 
Verwaltung des Bergreviers Witten betraut worden. Die
dadurch freiwerdende Stelle des Bergrevierbeamten zu Herne 
ist dcm unter Beilegung des Charakters ais Bergmeister 
zum Bergrevierbeamten ernannten Bcrginspektor H e i n t z -  
m a n n  vou der Berginspektion IV zu Dudweiler, im Ober- 
bergamtsbezirk Bonn, Ubertragen worden.

Die Erlaubnis zur Anlegung der ihnen verlielienen 
nichtpreufsischen Insignien ist erteilt worden:

dcm Ministerial - Direktor im Ministerium fiir Handel 
und Gewerbe, Oberberghauptmann F r e u n d  zu Berlin, fiir das 
Kommandeurkreuz I. KI. des Herzogl. braunschweigischen 
Ordens Heinrichs des Lowen,

dem Bergrat K o e b r i e h  zu Sch8nebeck a./E . fiir das 
Ritterkreuz II. KI desselben Ordens,

dem Oberbergrat v. De t t e n  zu Halle a./S. fur das 
Ritterkreuz mit dem Lowen des Ordens der Kgl. wurttem- 
bergischen Krone.

Der Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Mobiu<) ist an Stelle 
des verstorbenen Geheimrats Beyrich zum Verwaltungs- 
direktor des Muscums fOr Ńaturkunde in Berlin ernannt. Die 
Direktion der zoologiach-paliiontologischen Sammlung dieses 
Museums ist dem Professor W. Dames  Ubertragen worden.

Die Bergreferendare F u c h s  aus dem Oberberganitsbezirk 
Halle, W a c h s m a n i i  aus dem Oberbergamtsbezirk Breslau 
und E i n e r  aus dem Oberbergamtsbezirk Clausthal haben 
die Assessorprufung bestanden.

Gę s t o  r b e n :
Der Grofsindustrielle Willi. F u n c k e  in Hagen i. W.

Ali frage.
Es ist an uns die Anfrage gerichtet worden, welclie 

elektrischen Sicherlieitslanipen — m it oder ohne Akku- 
m ulator — zur Zeit ais verw endbar bei Arbeiten in 
unatem baren bezw. explosiblen W ettern  bezeichnet 
werden konnen. Mit Riicksielit au f das grofse Interesse, 
welches dieso F rage fiir den gesamten Bergbau bat. 
beabsichtigen w ir iiber dieselbe h ier eingehend zu be- 
ricliten. W ir wenden uns deshalb an unsere vcrelirtcn 
Leser, insbesondere dic W erksverw altungen, mit der er- 
gebenen Bittc, uns iiber die m it derartigen Lam pen 
gemachten Erfahrungcn unter Angabe des betr. Systems 
und der Bezugsquclle giitigst M ittcilung zu m achen.

Zuschriften an die Redaktion.*)
B r ił li 1 - K 8 1 n , 10. Nov. 1896.

An
die Redaktion der Zeitschrift „GlUckauf*,

Essen-Ruhr.
Im Anschlufs an den Artikel in Ihrer Zeitschrift Nr. 45 

(vom 7. November d. J . )  „Ueber ein neues Entstaubungs- 
verfahrcn bei der Braunkohlen-Brikettfabrikation" von Berg
assessor a. 13. Gruhl in BrUhl bitten wir Sie folgende 
Notiz in Ihre Zeitschrift aufnehmen zu wollen:

*) F iir die A rtikel un ter d ieser R u b n k  ubernim m t die Redaktion 
keina Y erantw ortung.

„Das von Herrn Bergassessor a. D. Gtuhl in Bruhl 
in Nr. 45 dieser Zeitschrift beschriebcne Entstaubungs- 
verfahren bei der Brauiikohlen-Brikettfabrikation ist zuerst 
in der Briketf fabrik II der Gewerkschuft Roddergrube in 
Bruhl eingerichtet worden und hat beim Gruhlwerk erst 
dann Aufnahme gefunden, nachdem dort die auf Rodder
grube erzielte Wirkung des Kntstaubungsverfahrens bekannt 
geworden war. Ferner ist dieses Verfahren schon vor Auf
nahme der Entstaubungsversuche aut dem Gruhlwerke durch 
den Direktor der Gewerkschaft Koddergrube, Wegge, zum 
Patent angemeldet worden."

Mit vorziiglicher Hochachtuug
Gewerkschaft Roddergrube.

Der Grubenvorstand.
(gez.) W egge.

Zu der obenstehenden Erkliirung gestatte ich mir zu 
bemerken, dals meine, das neue Entstaubungsvcrfahren be- 
treiTende Abhandlung lediglich das Ergebnis von Versuchen 
darstellt, die fast ununterbrochen 7 Monate lang auf Gruhl
werk gemacht sind und nach ihrem guustigcn Ausgange 
einen Beitrag zur Losung einer schwierigen, die gesamte 
Braunkohlen-Brikettindustrie druckenden Frage liefern.

Es wird daher nur erwiinscht sein und ebenso sehr im 
Interesse der allgemeinen Sache liegen, wenn Herr Direktor 
Wegge diese auf Gruhlwerk erlangten Ergebnisse durch 
seine eigenen Beobachtungen und Erfahrungcn auf Rodder
grube ergiinzen und diese hier mitteilen moclite.

Das Verfaliren ist v o n  Herrn Direktor Wegge, y o i i  mir, 
und, wie ich der Volistiindigkcit halber bemerke und aucli 
Herrn Wegge bekannt ist, auch noch von driiter Stelle 
und v o r der Roddergrube zum Patent angemeldet.

Diese verschiedenen, bekannten und uubekanuten Patent- 
Anmeldungen in meiner, die Versuche auf Gruhlwerk dar- 
stellenden Abhandlung aufzuzahlen, lag kein Anlafs vor, 
ebenso wenig wie uber etwaige Patent-Anspruche und deren 
Prioritat in dieser Zeitschrift zu verhandeln sein dUrfte. 

Br i i h l ,  12. Nov. 1896, Gr uh l ,
Bergassessor a. I).

D er e r s te  K o k sh o c h o fe n  d e s  K o n tin o n ts . In der
Hauptversammlung des Vereins deutscher EisenhUttenleute 
ist gesagt worden, in Gleiwitz sei der in Deutschland und 
uberhaupt anf dem Kontinente erste Betriebsversuch mit 
einem Hochofen gemacht, der mit der ausgcsprdclićnen 
Absicht erbaut war, allein mit Koks betrieben zu werden. 
Das ist ein Irrtum. Der erste Kokshochofen des Kontinentes 
wurde 1782, also 14 Jahre friiher, von dem Engliiiider 
Wilkinson zu Creuzot in Frankreieh erbaut. Das wird 
dokumentieit durch eine an der Creuzot-Hutte angebrachte 
Messingtafel folgenden Inhalts: L’An de 1’fere ChriJtienne 
178 2 ; — Le huitibme du Rt!gne de Louis-Seize —
Pendant le minist(5re de M. le Miuis. de la Choix-Castrics. — 
Mons. Ignaz Wendel. Commissair du Roy. — Mrs. Pierre 
Touffaire Ingenieur —  Cette Fonderie, la premiere dc ce 
genre en France, a dtd —  construite p o u r  y  f o n d r e  de  la 
m i n e  de  F e r  au  C o a k ;  —  Suivant la Methode apporte'e 
d’Angleterre et misę en Pratiąue — par M. Williams- 
Wilkinson.

Die o b ig e  Bęhauptung mag also w o h l  fur Deutschland  
zutreffen, darf  aber n ich t  a u f  den  ganzen  Kontincnt atis- 
gedehnt  w erden .

Kirchrath im Nov. 1896. Franz B u t t g e n b a c h .
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