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Allgemeiner Uel)erl)lick iiber die Lage der Bergwerks -Industrie Preufsens im Jahre 1895.
(Nacli amtlichen Quellen.) Ans der Zeitschrift fur Berg-, Hutten- und Salinenwesen, Berlin, Wilh. Ernst & Solin,

(Schlufa.)

h) B r aun koh l on bc r gb . a u .

Abgcsehen von wenigon Revieren, wo die Braun- 

kohlengruben infolge der Elnschranfcung des Betriebes 

der Salzwerkę und der kurzeń Betriebszeit der Zucker- 

fabriken ihre Forderung vermindern mufs ton, war dor 

Absatz der Braunkohlenbcrgwerke vicl lebhaftcr ais im 

Yorjahre. Ilierzu trugen aufser dem langcn Naoli

wi n tor der niedrigo Wasserstand der Elbe, der die 

Einfuhr biihmischer Braunkohle behinderte, sowie auch 

der Umstąńd wesentlich bei, dafs in der zweiten Halfte 

des Jahres der Wetibewcrb der Steinkohlen nachliefs.

Dic Preise crfuhrcn jedoch nirgends eine wcscntlichc 

Aufbcsscrung, standen sogar in einzelnen Reviercn 

niedrigor ais im Yorjahre. Die Darstcllung von Briketts 

hat wiederum stark zugenommen. Im Oberbergamts- 

bezirk Halle wurden 2 304 090 t Briketts, 24,39 pCt. 

mehr ais im Vorjahrc, im Rovier Briilil-Unkel 410 023 t,

30,26 pCt. mehr ais 1894 erzcugt. An Nafsprefssteinen 

wurden im Bczirk Halle 834 021 t, 10,77 pCt. mehr 

ais im Vorjahre dargestollt. —  Die Lage der Mincralol- 

Industrie blieb durch den vcrmehrten Wettbewerb des 

Auslandes und durch starkę Ueberproduktion fortgesetzt 

ungiinstig. Infolge der im April eingetretenen Erhohung 

der Petroleumpreise zogen zwar auch die Preise des 

Solaroles etwas an, doch liefeen sie, ais jenc fielen, 

ebenfalls nacli. Dem Paraffin war der auslandische 

Markt ganz verschlosscn. indes war wenigstens der 

Inlandbcdarf zufriedenstellend, da die Kcrzenfabriken 

gut bescliaftigt waren. — Grudekoks fand wie bisher 

sehlanken Absatz.

Die gesamte Braunkohlen-Forderung Preufsens betrug 

im Jalire 1895: 20114 877 t zum Werte von 46111 407 J l. 
dagegen in l8 9 4 : 17 791 062 t „ „ „ 42 051 362 „

Im Vergleich zum Vorjahre Ist hiernach die Fiirder- 

menge um 13,06 pCt., ilir Wert aber nur um 9,65 pCt. 

gestiegen. Dor Durchschnittsprcis einer Tonne Braun- 

kohlen hat sich A'on 2,36 JL . auf 2,29 JL . ermafsigt.

Die mittlcre Kopfzalil der beim Braunkolilcnbcrgbau 

beschaftigten Belegschaft stieg von 28 700 auf 30 432 

im Berichtsjahre, d. i. um 6,03 pCt.

An der gesamten Braunkohlen-Forderung des Jahres 

1895 ist der Oberbergamtsbezirk Halle (Provinzen 

Sachsen und Brandenburg) allcin mit 87 pCt. beteiligt.

c) Ei senerzb ergb a u.

Die ungunstige Lage des Eisenerzbergbaues erfuhr 

bis iiber die Mitte des Berichtsjahres keine Aenderung. 

Die allgemeine Stockung in der Eisen-Industrie, die 

yielfach ihre Produktion yerminderte, und die gesteigerte 

Zufuhr auslandischer Eisencrze erschwerten den Absatz 

und driingten in zunehmendem Umfange zu Betriebs- 

cinschrankungcn. Die Preise standen so niedrig, dafs 

sie nur den grofsen unter glinstigen Verhaltnissen 

arbcitenden Gruben bescheidenen Gewinn brachten; die 

klcineren Gruben mulśten zum Teil unter den Selbst- 

kosten arbeiten. Einen besonders grofsen Ausfall hatte 

der Roteisensteinbergbau, dessen phosphor- und mangan- 

arme Erze durch die phosphorreichen Luxemburger und 

Lotliringer Minetterze, sowie durch die gleichfalls ge- 

niigendenPhosphorgehalt besltzenden reichen schwcdiscben 

I Erze mehr und mehr zuriickgedrangt wurden. Ais jedoch
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im Herbst dic Eisen-Industric sieli wieder zu beleben 

begańn und das Yertrauen auf eine endliclie Besserung 

wuchs, wurde auch die Naclifrage nach Eisenerzen immer 

reger, sodafs ilir bald kaum nocli gcniigt werden konnte. 

Dieser Umschwung im Absatz fiihrte auch cinc, wenn 

auch zuniichst nur mafsige Prciscrhohung lierbci.

Im ganzen wurden an Eisenerzen gewonnen : 

im Jahre 1895: 3 726 725 t zum Werte \oii 22800 035 J t. 

dagegen in 1894: 4 012446 t „ „ „ 24 564 894 „

Der Menge nacli ist mitliin die Forderung ułri 

7,12 pCt. und dem Werte nacli um 7,18 pCt. zuriick- 

gegangen. Dic Zahl der betriebenen Werke ist um

10,44 pCt. und die Zahl der insgesamt bei der Eisenerz- 

gewinnung beschaftigt gcwesencn Arbeiter um 8,12 pCt. 

zuriickgegangen.

In welclicm Yerhaltnis dic einzelnen Oberbergamts- 

bezirke an der Eisenerz-Forderung der beiden letzten 

Jahre beteiligt waren, zeigt nachstehende Uebcrsicht.

Oberbergamtsbezirk

Betriebene Eisenerz- 

bergwerke

1895 | 1894

Eisenerz-1

1895

t

'órderung

1894

t

Durchschi 
von 1 

1895 

JL.

itts-Wert 
t Erz 

1894

JL.

Arbeiterzahl 

1895 | 1894

H a l le ..................................... ..... .

D o r tm u n d .....................................

33
3

18
17

298

33
3

23
18

329

482863 
46 955 

442354 
334365 

2 420188

615 013 
49 393 

426 399 
369 038 

2 552 603

5,47

4,26
4,03
4,21
6,93

5,53
4.26 
3,95
4.27 
6,93

3199 
153 
940 

1159 
16 859

4 485 
150 
941 

1333 
17 373

Summę Preufsen 369 | 406 3 726 725 4 012 446 6,12 | 6,12 22 310 24 282

Eine Mehrforderung fand also nur im Oberbergamts

bezirk Claustlial statt.

d) Zink- und  Bleierzbergbau.

Der Betrieb und die Absatzverhaltnisse der Zińkcrz- 

gruben standen iilinlich wic 1894 unter dcm Druck 

andauernd niedriger jSIetallpreise. Z war hat sich der 

Durchsclmittswert einer Tonne Erz etwas gelioben, doch 

crkliirt sich dies lcdiglich dadurch, dafs nur die rcichercn 

Sorten zum Verkauf gelangten. Dic Aufbesscrung, 

welche dic Blei- und Silberpreise im Berichtsjahrc er- 

fuhren, geniigtc niclit, um die ungiinstigc Lage der 

Bleierzgruben zu beseitigen. Dic Produktion ging 

abermals zuriick.

An Zinkerzen wurden gefordert 

im Jahrcl895: 7061791 zum Werte von 10573128^., 

dagegenin 1894: 7276451 ' ;; 10268211 „

Dic Forderung bat hiernach in der Menge um 

2,95 pCt. abgcnommen, im Werte ist sie aber um

2,97 pCt. gestiegen. Der Durchschnitts-Wert einer 

Tonne Zinkerz, welcher im Vorjahrc 14,11 JL  betragen 

batte, stieg im Berichtsjahre auf 14,97 JL

An der gesamten Zinkerz-Fiirderung ist der Bezirk 

Breslau der Menge ńach mit 82,1 pCt. und dem Werte 

nach mit 53,2 pCt. beteiligt gewesen, wab ren d der 

Bonner Bezirk 13,8 pCt. bezw. 35,6 pCt. und die

Bezirkc Claustlial und Dortmund zusammen 4,1 pCt. 

bezw. 11,2 pCt. lieferten.

Die Blcierz-Fiirderung betrug 

im Jahre 1895: 140 9911 zum Werte von 11647791^.,

dagegen 1894: 1447241 „ „ „ 11600366 „

Gegen dasYorjahr bat si,ch die Menge der Forderung 

um 2,58 pCt. vermindert, ihr Wert aber um 0,41 pCt. 

yermehrt. Der Durchschnitts-Wert einer Tonne Bleierz 

berechnet sich auf 82,61 J t ., gegen 80,16 JL  im

Jahre 1894.

beschiiftigtcn Arbeiter 

greifenden Betriebc an-

liat sich von 26 966 im 

Bcrichtsjahre, also um

An der Bleierz-Forderung nahmen dic Oberbergamts- 

bezirke Bonn mit 54,8 pCt., Claustlial mit 22,6 pCt., 

Breslau mit 21,8 pCt. und Dortmund mit 0,8 pCt. 

teil; im Oberbergamtsbezirke Halle wurden weder Zink- 

noch Bleierze gewonnen.

Die Gcsamtzahl der beim Zink- und Bleierzbergbau 

welche der vielfach incinander- 

wegen niclit iiberall getrennt 

gegeben werden kann 

Yorjahre auf 25 938

3,81 pCt. vermindert.

e) Kupfererzbergbau.

Mit der Wicderbclebung des Kupfermarktcs im 

Sommcr 1895 trat auch der Kupfererzbergbau in eine 

etwas giinstigere Lage. Die Besserung in den Betriebs- 

vcrb'dltniśsen des Mansfelder Kupferschieferbergbaues 

hielt an, es konnten wcitere crsoffene Bauabteilungen 

trockcn gclegt und reichere Streben belegt werden.

An Kupfererzen wurden gewonnen 

im Jahre 1895: 623420 tzum Werte von 15 197 806 JC., 

dagegen 1894: 5791321 „ „ „ 16 050 338

mitliin der Menge nach gegen das Vorjahr 7,65 pCt. 

mehr; ihr Wert ist jedocli um 5,31 pCt. geAillen. Diese 

Mehr-Forderung entfiillt fast ausschliefslich auf den vor- 

genannten zum Halleschen Oberbergamtsbezirke gehorigen 

Bergbau der Mansfelder Gewerkschaft, welcher allein 

90,8 pCt. der ganzen Fordcrmenge (gegen 90 pCt. im 

Vorjalirc) lieferte.

Dic Kopfzahl der beim Kupfererzbergbau beschiiftigtcn 

Bclcgschaft ist von 13 508 auf 13 439, d. i. um

0,5 pCt. gcfallen.

f) Sonst iger Erzbcrgbau.

Die Ergebnisse des sonstigen Erzbcrgbaues gestalteten 

sich im Jahre 1895, yerglichen mit dem Yorjahre, in 

folgender Weise:



-  59 Nr. i.

Forderung Forderung

E r z e
im Jahre 1895 im Jahre 1894

Menge Wert Menge AVert

t J t . t JC.

Schwefelkles................................ 115051 806 642 123 149 862388
Sonstigc Vitriol- und AUunerze 125 751 126 756
Manganerze..................................... 39 882 423 662 42 526 395801
Arsenikerzc . . . . . . . 3 046 121840 2 222 88880
Silbcr- und Golderze . . . • . 12 94 502 6 37123
Kobalterze..................................... 120 25 190 203 22965
Nlckelerze..................................... 2 058 16 760 1341 53652

Fiir den Schwefelkicsbergbau gestaltetcn sieli die 

Absatzvcrhaltinssc infolge des seliarfen Wettbewerbes 

der auslandischen, namentlieh spanisclien Erze, sowie 

des Umstandes, dafs die Gewinnung von Schwefelsaure 

ais Nebenprodukt bei der Zinkblenderostung irańier melir 

Verbreitung findet, ungiinstiger ais im Vorjahrc.

Beim Manganerzbergbau blieb die Nachfrage, be- 

sonders nach hochmanganhaltigen Erzen, ziemlich rege. 

Fiir die geringhaltigen Erze war jedoełi der 'Wettbewerb 

der massenbaft eingefiihrten kaukąsischen und japanischen 

Manganerze driiekend.

g) Minera l sa l zbergbau.

Der Absatz an Steinsalz blieb zuriick, weil die 

konkurrierenden Werke in England zu Itark auf den 

auslandischen Markt driiekten. Auch der Kainitabsatz 

crfuhr einen Riickgang. Wahrend die deutsche Land- 

wirtschaft friiher von Jahr zu Jahr mehr Kainit ver- 

brauehte, nahm sie im Berichtsjahrc trotz des vom

1. Januar ab eingetretenen Notstandsprciscs fiir Kainit, 

Karnallit und Sylvinit weniger ab. Der Absatz von 

Kalisalzen nach dem Ausland war gleichfalls geringer, 

nur nach Australien wurden starkere Mengen ausgefiihrt. 

Erst im November machte sich eine Besserung des 

Geschiiftes bcmerkbar.

Im ganzen wurden an Mineralsalzcn gefordert:

Im Jahre 1895 Im  Jahre 1894

M in e ra ls a lze Menge Wert Menge Wert

t .41. t J t .

Steinsalz ...................... 278 326 1311444 305 810 1317 304
Kalisalzo (einschl.Bitter-

salz und Borazit) . . 1 078 872 14 139 346 1 162 730 14 955 945

Zusammen 1 357 198 15 450 790|1468 540 16 273 249

Die Gesamt-Forderung hat demnach der Menge 

nach um 7,58 pCt. und dem Werte nach um 5,05 pCt. 

abgenommen. Im einzelnen erfnhr die Steinsalz- 

Forderung eine Verminderung um 8,99 pCt., dic Kali- 

salz-Forderung um 7,21 pCt. Der Durchsclinittswert 

einer Tonne Steinsalz stieg von 4,31 JL  auf 4,71 Z., 

der einer Tonne Kalisalz von 12,86 JC . auf 13,11 d i.

An der MineralSalz-Gewlnnung waren im ganzen 

12 Werke beteiligt, wic im Yorjahre. 1 Werk stand 

in Aus- und Vorrichtung. Die Belegschaft fiel von 

4624 auf 4525 Kopfe.

Die Kalisalz-Gewinnung verteilt sich auf die Ober- 

bergamtsbezirke Halle (Stafsfurt - Aschcrsleben) mit 

88,98 pCt. und Clausthal (Yienenburg) mit 11,02 pCt., 

wahrend von der Steinsalz-Forderung auf die Bezirke

Halle 85,65 pCt., Breslau 13,30 pGt. und Bonn 1,05 pCt. 

entfallen.

h) Be rg b au  auf  Ste i ne und  Erdcn.

Unter den bergmannisch betriebenen Gewinnungen 

von Steinen und Erden — dereń Leistung in der eingangs 

angegebenen Gesamt-Forderung des preufsischen Berg- 

baues nicht mit enthalten ist — befanden sich die 

meisten in wenig befriedigender Lage. Infolge der 

geringen Bauthatigkeit in der ersten Halfte des Berichts- 

jahres und dem scharfen Wettbewerb des Auslandes, 

sowie der taglich wachsenden Verbreitung anderer Dach- 

deckmatcriarien war der Absatz von Daehschiefer in 

dieser Zeit gering. Erst in der zweiten Jahreshalfte 

trat mit dem Aufbliihen der Industrie eine Belebung 

der Bauthatigkeit und dainit ein stiirkerer Verbrauch 

von Dachsehiefer ein. Der Absatz an Gips litt glcich- 

falls durch die Stockung der Bauthatigkeit. Aus dem- 

selben Grunde war der Absatz an Kalksteinen nicht 

so lebhaft ais im Yorjahre.

Dic Siedesalzerzcugung yon ihren Anfiingcn l)is 
auf ihren gegcmriirtigen Stand nebst einem 

Anłiang iiber Secsalinen, 1S96, yon C. y. Balzbcrg.
Ein Sonderabdruck der unter vorstehendera Titel ver- 

offentlicliten Arbeit aus der Preufs. Zcitschrift fiir das Berg-, 
lliitten- und Salinen-Wescn im Preufsischen Slaate, Band 
XLIV, gr. 4°, 159 S., nebst einem Atlas mit 19 Tafeln 
ist im Verlagc von Willi. Ernst u. Sohn. in Berlin er- 
schienen.

In salinistischen Kreisen hat man seit Inn gem das Be- 

diirfnis einpfunden, iiber die mannigfaltigen Versuche, Vor- 

schlage und Neueruugen auf dem Gcbiete der Salinen- 

technik wahrend der letzten Jahrzelinte eine zusaminenfassende 

Darstellung m it sacliverstandiger kritischer Beurteilung zu 

erhalten, durch die die iilteren Werke iiber Salinenkunde 

(von Karstęn aus dem Jahre 1846 und von Kerl aus dem 

Jahre  1868) eine dem jelzigen Stande des Salinenwesens 

entsprechende Ergiinzung fanden. Zerstreut in einer grofseren 

Zahl technischer Blaiter konnten die einzelnen das Salinen- 

wesen betreffenden Mitteilungen den Fachleuten nicht iinmer 

gut zugiiiiglich sein. Der Verein Dcutscher Salinen und 

Salzbergwerke liatte deshalb in den Jahren 1883 und 

1887 eine Preisaufgabe ausgeschrieben, nam lich:

„Kritische Beleuehtung aller seit 1860 fiir den Salinen- 

betrieb vorgesohlagenen, patentierten oder eingefiihrten 

technisehen Neuerungen und Vorschl;ige dariiber, in 

welcher zweckmafsigśten und billigsten Weise der jetzt 

iibliche Betrieb m it Siede- und Trockenpfannen durch 

Anwendung neuerer technischer Hilfsmiltel oder durch 

zweekentsprechendereAnordnung der vorhandenen Apparate 

yerbessert werden kann ."

Die von dem k. k. Oberingenieur der alpinen Salinen, 

Direklor der Salinę Ischl, llerrn von Balzberg, jelzigen 

Bergrat, im Jahre 1888 abgefafste Bearbeitung erhielt den 

ausgeselzten Preis.

Die von dem Vereine beschlossene Verbffentlicluing 

der Preisschrift fand durch die Aufnahme in der Preufs. 

Ministerialzeilschrift Yerwirklichung, wodurch der Her-
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stellung eines Sonderdrucks wesentliche Erleichterungen 

geboten ■wurden.

Der Verfasser hat seine Arbeit vor dem Druck einer 
nochmaligen genauen Durchsicht unterzogen, die inzwisclien 
bekannt gewordenen Neuerungen mit beriicksichligt, weniger 
Wichtiges ausgeschieden und eine Darstellung der Salz
gewinnung aus dem Meerc, insbesondere der Seesalzgewinnung 
am Mittellandischen Mecre, sowie ein Yerzeichnis der 
wichtigeren salinistischen Litteratur beigefOgt.

Man wird im Zweifel sein, ob der Verfasser der ge- 
stellten Aufgabe im vollen Umfange gerecht geworden ist, 
insofern ais Vorschliige dariiber erwartet werden, in welcher 
zweckmiifsigsten und billigsten Weise der jetzt libliche 
Betrieb mit Siede- und Trockenpfannen etc. verbessert 
werden kann. In dieser Beziehung wird man wenig 
allgemein Giiltiges erfahren. Es mag deshalb erwahnt 
werden, dafs der in der Preisschrift enthąltene ausfiihrliche 
Entwurf einer normalen Zukunftssiedeanlage, wie sie bei 
ausgicbiger Benutzung der vom Verfasser empfohlenen Dampf- 
siedung auszufiihren ware, in die Druckbearbeitung niclit 
mit aufgenommen worden ist. Zudem wird zu beriick- 
sichtigen sein, dafs umfassende allgemein gttltigc Yorschliige 
zu einer rerbessernden Umgestaltung des Siedebetriebes 
nicht gemach! werden konnten, da die iłrtlichen Ver- 
hiiltnisse, die Zusammensetzung der Soole, Billigkeit des 
Brennmatcrials, vorhandene nutzbare Kriifte, Gewiihnung 
des konsumierenden Publikums an bestimmte Form oder 
Kornung des Salzes, Handelsverhiiltnisse und Gesetzgebung 
solch eine Yerschiedenartigkeit des im iibrigen ziemlich 
einfachen Betriebes veranlassen und rechtfertigen, dafs das, 
was an der einen Stelle geboten und vorteilhaft erschcinen 
mag, fiir andre Verhjiltnisse unpassend sein wiirde. Die 
Vorschliige und Verbesserungcn werden sich meist nur auf 
Einzelheiten beziehen und nach den jeweiligen Yerhiilt- 
nissen bei Verfolgung des Zieles, den Brennstotf mijglichst 
vorteilhaft auszunutzen und ein den Bediirfnisscn des 
Konsums entsprcchendes Produkt auf billigste Weise her- 
zustellen, vcrschieden sein.

In  dieser Beziehung hat der Verfasscr sebr eingehend 

dio in  den letzten Jahrzelinten eingefUhrten oder nur vor- 

geschlagenen Neuerungen beschrieben, ihre Brauchbarkeit 

und etwaigen Vorteile einer Bcurteilung unterzogen und 

sorgfiiltig alles hervorgehoben, was ais Fortschritt oder Yer- 

besserung im Salinenwescn angesehen werden kann. Dabei 

kounte er sich auf eine Reihe iiltercr, zum grofsen Teil 

von ihm selbst herriihrender Veroffentlichungen stUtzen und 

wertvolles, ihm  zur Verfiigung gestelltes Materiał benutzen. 

Dafs er ais Oestcrreicher vorzugsweie die alpinen Salinen- 

verhaltnisse vor Augen hal, macht ihn zur Bearbeitung der 

Aufgabe besonders fahig, denn nirgendwo anders hat man 

sich unter dem Drucke hoher Brennstoffkosten und unter 

dem Schulze von Monopolpreisen so eingehend mitVersuchen 

befafst, den Salinenbetrieb vorteilhaft zu gestalten ais in dem 

iisterreichischen Salzkammergute und auf den alpinen Salinen.

In dem ersten Abschnitte erhalten wir eine Uebersicht 
iiber die alteren gebriiuchlichęn Siedepfanneneinrichtungen 
und der schon vor 1860 eingefuhrten Verbesserungen an den 
Feuerungsanlagen. Es werden osterreichisohe, galizische, 
bayerische und norddeutsche Anlagen nach ihren Haupt- 
typen beschrieben. Der zweite Abschnitt umfafst in acht 
Kapiteln 1. die Feuerungseinrichtungen, 2. die Dampf- 

siedung und die Yorrichtungen zum Yorwiirmcn der Soole,

3. die mechanischen Salzaustragcvorrichtungen, 4. die

Trocknung des Salzes, 5. die neueren Salerzeugungsmcthodcn,

6. verscliiedene Pfannenkonstruktionen, 7. die Formierung, 
Verpackung und die Reinigung des Salzes, 8. eine Uebcr- 
sicht tiber die Verwendung des Siedesalzes im Haushalte, 
in der Industrie und im Gewcrbe. Jeden der 5 ersten 
Kapitel oder dereń Unterabschnitten ist ein Ruckbliek an- 
gefiigt, worin die wesentlichen Ergebnisse der Untcrsuchung 
zusammengefafst sind. Der dritte Abschnitt behandelt die 
Seesalzgewinnung.

Bei den Feuerungseinrichtungen werden die Gas- 

feuerungen und ihre Anwcndung beim Siedeprozesse von den 

ersten Versuchen ausgehend ausfiihrlich beschrieben und 

fiir dic Sicdung ais vorteilhaft empfohlen, was besonders da 

zutreffen w ird , wo bei der Trocknung des Salzes eine 

unmittelbare Bertihrung der Abhitze der Feucrgase 

mit dem Salze eingefiihrt ist, wic bei der iister- 

reiohischcn Fttderlsalz- oder der galizischen Ilur- 

manensalzerzeugung, sodafs eine rauchfreie Verbrennung 

erforderlich ist. Fiir Planfeuerungen wird der Morthsche 

Patentrost empfohlen. A uf norddeutschen Salinen begniigt 

man sich in der Regcl m it der einfaclisten Form der 

Feuerungen, Planrost oder Trcppenrost oline Vorwiirmung 

der Verbrennungsluft, womit man immerhin, wie Balzberg 

auf Grund von Erfahrungen mitteilt, beim Siedeptannen- 

betriebe noch eine um 10 — 12 pCt. libherc Wiirmcaus- 

nutzung erreicht ais bei gewohnlichen Dampfkcsselfeuerurigen.

Bei Gasfeuerungcn hat man eine Brennstoffersparnis von
12 —18 pCt. gegeniiber gewohnlichen Rostfeuerungen be- 
obaehtet, ein Vorteil, der bei hohen Brennslolfkosten gegen
iiber den hoheren Anlage- und Unterhallungskosten fiir 
Gasfeuerungen wolil dereń Anwendung empfehlen kann, 
wcnn niclit ein ungiinstiger Einflufs der weniger gut zu 
regulierenden Gasfeuerung auf den Siedeprozefs erwartet 
werden mufste. In dieser Beziehung liegen wolil noch 
nicht ausreichende Erfahrungen vor. Wenn der Verfasser 
unter den Griinden, die fiir die Einfiihrung von Gasfeuerungen 

sprechen (S. 33) auch verfugbare Koksofengase, wie in 
Unna-Konigsborn, bezeichnet, so mag dem gegeniiber- 
gehalten werden, dafs man heutigen Tages fiir Koksofen

gase in der Regel vorteiihaftcre Verwendung hat, wie man 
wolil auch in Konigsborn iiberzeugt sein wird, und dafs 
es unthunlich ist, zwei wiclitigc Betriebe, wie Kokerei und 
Siederci, von einander abhiingig zu machen.

Bei der Dampfsiedung werden die Untersuchungen und 

Vorschl;ige von Kefsler und Warth eingehend bcsproclien 

und die in  England und Amerika gebrauchlichen 

Rohrdampfpfannen beschrieben. Daran schliefsen sich 

interessante Berechnungen iiber die Vorteile der 

Benutzung des Abdampfes der Siedepfannc zum Yor- 

wiirmen der Soole. M it Erfolg hat man in Ischl und 

Reichenhall hiervon Gebrauch gemacht, indem man die 

Soole in einem System von Rohren oder Aachen Kasten, 

die in dem weiten Brodenfang aufgeslellt sind, cirkulieren 

liifst. Allerdings wird immer nur eine selir geringe Mcnge 

der im  Broden aufgespeicherten Warme auf diese Weise 

wieder nutzbar gemacht. Man erhiilt eine auf 40° C. vor- ' 

gewiirmte Soole. Der Verfasser berechnet eine Kohlen- 

ersparnis von 6,2 pCt., was fiir jede Pfanne eine tiiglichc 

Ersparnis von 3 (1. 78 kr. bedeutet, oder eine jahrlichc 

Ersparnis von 1300 fl., wiibrend ein Vorwiirmeapparat nur 

etwa 500 fl. kostet. Es ist nicht ersichtlich, ob ein Vcr- 

gleich des wirklichen Brennstoffaufwandes m it und oline
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Anwendung des Vorwarmers dieser vorteilliaf(en Berechnung 

entspricht.
Mit Reeht weist der Verfasser auf die Vorteile liin, 

dic durch Nutzbarmachung des Abdampfes grofser Ma- 
scliiiienanlagen fiir die Śalzsicdung zu criangen wiireu, wie 
dies durch die Einrichtungen in Nordamerika unter dem 
Zwange, mit den denkbar gcringsten Selbstkosten arbeiten 
zu mUssen, in ausgedelintein Mafse gcschieht. Es wiire er- 
wunscht gewesen, dafs der Verfasser hlerauf noch niiher einge- 

gangen wiire, zumal da inzwischen eine ausfUhrliche Be- 
sclueibung von Chatard*) weiteres Materia! dazu geliefert 
hatte. Der ganze Salzbedarf Deutsehlands konnte nach 
dem Verfasser gedeckt werden, wenn man nur einen Bruch- 
teil der massenhaften Mengen Dampfes zur Siedung ver- 
wenden wollte, die die stabilcn Dampfmascliinen Deutsehlands 
aHein tiiglich in die Liifte blasen. Allein man ist in
Deutschland zur Zeit noch in der Lage, bei der bislierigeii 
Produktionsweise mit geniigendem Gewinn mehr ais den 
Bedarf des Landes zu deckcn und abzusetzen. Nicht so 
leicht liifst sich eine Vereinigung des Salinenbetriebes mit 
Industrieen, die starken Maschinenbetrieb erfoidern, herbei- 
fUhrcn. Nur der licftigstc Konkurrenzkampf, dem die
meisten Salinen zum Opfer fielen, konnte vielleicht eine 
Uinwiilzung herbeifilhren, der zur Einfiihrung der billigeren 
Dampfsiedung zwange und den Salinenbetrieb zu einem

Nebenbetriebe anderer Industriezweige machte.

Unter den lnechanischen Salzaustragevorrichtungen wird, 
abgeselien von der Einrichtung bei den englischen Rund- 
pfannen, die Vorrichtung von Beline, ilirer Einfachheit 
wegen, geriihmt, allerdings werden fiir die Kruckvorrichtung 
Schaber nach Aime Comond ais zweckmafsigle Form fiir
geeignet gehalten. Alle diese mechanischen Salzaustrage- 
vorrichtungen kijiinen indcsscn, soweit nicht geschlossene 
Abdampfgefiifse zu ihrer Anwendung zwingcn, die lland- 
arbeit nicht mit Vorteil ersctzen.

Bei der Trocknung des Salzes hat man in einzelnen 
Fallen mit Vorteil neuere Methoden eingeftthrt. Besondere 
Beachtung wird der Trocknung auf Tlicliern (Inowrazlaw), 
in Centrifugen und in rotierenden Trommeln (Schonebcck) 
geschenkt. Die Centrifugentrocknung wird dann ais be
sonders Yorteilhaft bezeichnet, wenn Wasserkriifte zum 
Antrieb zur Verfii<jung stelien. Da man mit der Trocknung 
in Centrifugen eine Reinigung des Salzes von Mutterlaugen- 
salzen, besonders von Clilorinngnesium, zweckmiifsig ver- 

binden kann und żugleich in kiirzester Zeit aus den Siede- 
pfannen magazinfertiges Salz crhiilt, so wird dereń 
vcrmehrte Anwendung, wo Maschinen- oder Wasserkriifte, 
etwa zu elektrischem Antrieb, zur Verfiigung stehen, zu 
erwarten sein, zumal wenn eine weitere Vervollkommnung der 
Centrifugen mit ununterbrochenem Betriebe und selbstthiitiger 
Austragung, wie sieS. 73 beschrieben ist, erreicht wird. Jedoch 
sind nicht fiir alle Salzsorten Centrifugen geeignet, wie die 
Erfahrungen in Schonebeck gelehrt liaben, wo man zur 
Trommeltrocknung nach Mentzel und Fischer iibergegangen 
ist. Die neuste Konstruktion dieser Trommeln nacli Fischer 
mit kegelformiger statt cylindrischcr Form, wird von 
Balzberg nicht richtig beurteilt. Auf die konische Form 
hat dic Erfahrung geflihrt, die man mit dem Doppel- 
trommelsystem gemacht hat, nicht eine irrige Erwagung, 
dafs mit Wasserdampf gesiittigte lieifse Luft ein grofseres 
Volumen einniihme. Aber wolil verdient dic Erwagung

*) The salt-making processes in tlic United States. 1886.

Beriicksichtigung, dafs mit der allmiililiclien Yerlangsatnung 

der Luftstromung in der sich erweiternden Troinmel, der 
Luft rcicliliclier Gelcgenheit gegeben wird, sich rollstiindig 
mit Dampf zu sattigen, und dafs schliefslich aufser der 

gesiittigten Trockntingsluft, grofse Mengen freien Wasser- 
dampfes mit entweiclien miissen, so dafs auf ein grofseres 
VoIumen beim Austritt der Trocknungsiuft gerechnet werden 
mufs. Jedcnfalls vollzieht sich die Trocknung vollstiindiger, 
so dafs der Trocknungsprozefs nunmehr in einer einzigen 
Troinmel wird ausgefiihrt werden konnen.

Das Trocknungsverfahren auf Bsterreichischen und 
galizischen Salinen wird durch die Notwendigkeit, gerormlei 
Salz zu erzeugen, bedingt. Von neueren Fortschritten in 
dieser Beziehung ist das jetzt eingefUhrtc Brikettierungs- 

verfahren von besonderem Interesse, wobei ais neueste 
Trocknungsart die Auspiessung der Fcuehtigkeit zu beachten 
ist. Bei einem Druck von etwa 200 Atmospharen verliert 
das Siedesalz fast den ganzen Niissegehalt und braucht nur 
noch kurze Zeit nachgetrocknet zu werden, um die Ober- 
Oiiclie der Brikette zu binden und gegen Abrcibung 
widerstandsfiihig zu maclien. Hier leistet die Presse fiir 
geformtes Salz, was fiir gekomtes Salz die Centrifuge leistet. 
Die an anderer Stelle noch ausfiihrlicher gcmachten Mit- 
teilungen Balzbergs iiber Salzbrikettierung und Verpackung 

der Brikette werden auch fiir deutsche Salinen, wo man 
sich bis jetzt mit der Herstellung von Formsalz noch nicht 
befafst hat, der grofsten Beachtung zu empfehlen sein, 

wenn es sich darum handelt, zum Export nach den 
Kolonieen cinc gceignetc Form und Vcrpackung zu wiihlen.

Bei PrUfung der beschriebenen zalilreichen neueren 
Salzerzeugungsmethoden gewinnt man die Ueberzeugung 
von der fast viilligen Unfiuchtbaikeit aller Versuche, den 
bisherigen einfachen Pianpfanncnbetrieb durch andere 
Methoden zu ersetzen oder auch nur zu erganzen. In der 
Regel ist bei allen Vorschliigen und Versuchen der er- 
wartete Erfolg deshalb gescheitert, wcil es nicht moglicli 
gewesen ist, die Pfannensteinbildung zu verhindern. An 
dieser Schwierigkeit werden die meisten noch so geistreich 
ersonnenen Methoden scheitern, so lange es nicht moglich 
ist, den Gyps vorher auf billige Weise zu beseitigen oder 
iliin seine iible Eigenschaft zu rauben.

Der Pfannensteinbildung widmet der Verfasser im 
ersten Abschnitt im Anschlus.se an die iilteren Rittingerschen 
Versuche eine besondere Betrachtung.

Unter den neueren Salzerzeugungsmethoden werden zu- 
niichst Heifsluftapparate beschrieben, die fiir den Salinen
betrieb wolil kaum eine Bedeutung criangcn konnen, wenn 
man nicht auf einfache Weise eine nachtriigliche Reinigung 
des Salzes herbeifuhren kann, wozu sich yielleicht ein 
Apparat wic der von Cranay (S. 136) eignen kSnnte. 
Allerdings bieten die Apparate, wie der Verfasser nach- 
weist, zum Teil grofse Vorteile in giinsliger Ausnutzung 
der Wiirme. Der an einer anderen Stelle erwiihntc 
Buttnersche Apparat, dessen Beschreibung in der Preis- 
sclirift mit Platz gefunden hatte, leistet in dieser Beziehung 
das meiste. Beacłitenswert ist die unter den Abkiłhlungs- 
apparaten bescliriebene Cirkulierpfanne nach Hermann 
Frascli, bei der die erhitzte Soole auf langer Abklihlungs- 
balin verdunstet und Salz fallen liifst, aber iinmer wieder 
von neuem dem Erhitzer zugefiihrt wird. Das Verfaiiren, 

Salz aus erhitzter Soole durch Abkiihlung an der Luft zu 
gewinnen, kannte man schon friilier zu Moutiers in Savoyen.
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Auf dem von Frasch eingeschlagenen Wege ist vielleicht 
ein brauchbares Yerfahren zur Grobsalzgewinnung zu finden.

Vou den darauf beschriebenen Vakuumapparalen scheint 
yereinzelt vorubergehend Gebrauch gcmacht worden zu sein 
und immer wieder entschliefst man sich zu Versuchen mit 
ahnlichen Apparaien, neuerdings z. B. auf einem Werke 
bei Rotterdam.

In einer besonderen Gruppe ais Rittinger-Piccard- 
Apparate zusammengcfafst. sind diejenigen Vakuumapparate, 
bei welchen die Warme des Abdampfeś der Soole wieder 
zur Erhilzung der Soole nutzbar gemacht wird. liter hattc 
man sieli bei den ersten Yersuchen das Meiste fur die 
S.ilinentechnik versprochen. Aber auch der Piccardapparat 
konnte die Erwartungen nicht erfullen. Eingehend werden 
die interessanten Yersuche zu Ebensee beschrieben, wo 
ebenso wie schon vorher in Bex und langer ais in SchSne- 
beck der Apparat in Betrieb gestanden hat. Ueberall 
erwies sich der Betrieb ais zu umstandlich und kostspielig. 
Allerdings hatte man die Losung des Problems, die im 
Abdampfe der Soole enthaltene Warnie immer wieder fur den 
Siedeprozefs nutzbar zu machen, in ziemlich vollkommener 
Weise gelost Dazu wurde die Soole tretTlich in ihre ein- 
zelnen Bestandteile zerlegt. Der Apparat wurde mit frischer 
Soole gespeist und lieferte getreimt feinstes Tafelsalz, Gyps 
und kaltes Wasser. Die Kostspieligkeit des Apparates in 
der Aiiscliaffung und Unterhaltung liefs die Ersparnis an 
Brennstoff und menschlichen Arbeitskraften zu gering er- 
scheinen, und feines Tafelsalz lafst sich auf einfachere 
Weise erzeugen.

Der Yerfasser verspricht sich von dera Apparate nur 
bei Anwendung von Wasserkraften eine namhafte Ersparung 
an den Salzerzeugungskosten, wobei aber noch zu erwagen 

bleibt, dafs der Apparat nur feinkOrniges Tafelsalz liefert, 
wofur kein grofser Absatz zu erwarten ist. Der ModiGkation 
von SchafFer und Budenberg, wonach der Apparat zur 
Grobsalzerzeugung rerwandt werden kann, wird keine 
vorteilhafte Anwendbarkeit zugesprochen.

In dem Kapitel uber verscliiedene Pfannenkonstruktionen 
und Hulfsapparate werden kleinere Abanderungen an Yer- 
dampfungsgefafsen ohne besondere Bedeutung fur den Salinen- 
betrieb beschrieben. Ferner finden die von Flaschendrager 
eingefuhrten Pfannen mit Unterkessel zum Garstóren der 
Soole ErwShnung. Auf den schwcizerischen Salinen in 
Rheinfelden hat man damit gule Erfahrungen gemacht, 
sodafs man noch auf eine weitere Einfuhrung rechnen 
kann.

Die auf den Salinen Aussee und Ebensee cingefuhrte 
versenkte Kietung der Pfannenbieche mag bei den dort 
tiblichen Feuerungsanlagen trotz der Kostspieligkeit von 
Yorteil sein. Erst nach 13jahrigem Betriebe siud grofsere 
Ausbesserungen notwendig geworden. Auf norddeutschen 
Salinen wendet man zur besseren Warmeubertragung Pfannen- 
bleche von 5,4, sogar von 3 mm Dicke an, die eine ver- 
senkte Nietung nicht zulasseu. Man wahlt dann eine 
billigere Zusammeusetzung und nimmt mit in den Kauf, 
dafs etwa alle Jahre das Pfannenstuck uber dem Feuer 
erneuert werden mufs. ,

An die Beschreibung uber Formierung und Verpackung 

des Salzes reihen sich MitleiluDgen uber einige Methoden 

zur Reinigung der Soole oder des Salzes, worunter die von 

Thomas Craney Beachtung verdient.

Obgleich man aus der gesamten Darstellung die Ueber- 
zeugung gewinnen wird, dafs keines von den zalilreichen

Nr. i.

Patenten auf dem Gebictc des Salinenwesens den Betrieb 
umzugestalten, zu vereinfachen oder zu verbilligen geeignet 
ist, so wird der Salinist doch im einzelnen manches 
Beachtenswerte finden, wodurch er Fingerzeige zu einer 
Yorteilhaften Gestaltung des Betriebes und zur Yermeidung 
von Fehlern oder, wo es die Verhaltnisse erlauben, An- 
regung zu weiteren Versuchen erhalt. Das Litteratur- 

verzeichnis wird nicht auf Vollstandigkeit Anspruch machen, 
enthalt aber die wesentlichsten Arbeiten aus der deutschen 
Fachlitteratur und ist eine dankenswerte Beigabe.

Die Yerlagshandlung von Wilh. Ernst u. Sohn in Berlin 
hat das Werk in bekannter musterhafter Weise ausgestattet 
und die Figurentafeln, dic 294 Nummern aufweisen, auf 
das Sorgfiiltigste anfertigen lassen. Die Ueberschriften zu 
den einzelnen Figuren erlcichtern das Auffinden des zuge- 
horigen Testes. Das Werk wird allen, die das Bedurfnis 
nach einer Yervollstandigung unserer salinisten Litteratur 
empfinden, sehr willkommcn sein. Fiirer.

Jlessung hoher Teiuperaturen. *)
Zur Zeit werden zuverlassige Messungen hoher Tempe- 

raluren in der technischen Prasis noch verhaltnismafsig 
selten ausgefuhrt; in vielen Fallen benutzt man, wo es 
auf Einlialtung gewisser Temperaturen ankommt, mehr oder 
weniger zuverlassige, durch die Erfahrung gegebene Merk- 
male oder HandgrilTe. Wenn aber solche auch fiir manche 
Zwecke ausreichen, so ist doch fur viele Falle eine 
wirkliche Kenninis der Temperaturen erwunscht und 
zweifellos miifste eine ausgedehntere Beobachtung und Be- 
rucksichtigung der Temperatur fiir viele technische Prozesse 
von grofsem Yorteil sein. Der Grund, warum noch so 
wenig hohe Temperaturen in der Prasis dauernd beobachtei 
werdeu, liegt wohl zum gróCsten Teil in der 'noch etwas 
umstandlichen Art der bisherięenMessung dieserTemperaturen. 

Man hat in der Prasis jetzt auf drci Arten hohe Temperaturen 
ziemlich genau bestimmt: mit dem elektrischen Widerstands- 
pyrometer von William Siemens, durch die kalorimetrische 
Methode und mit Hulfe der Prinsepschen Legierungen des 
Goldes mit Silber und Platin.

Das elektrische Widerslandspyrometer von Siemens be- 
rulit auf der Eigenschaft der Metalle, dafs der elektrische
I.eitungswidcrstand mit der Temperatur wachst. Lafst 
man durch einen Platindraht den Strom einer konstanten 
Batterie hindurchgehen, so nimmt die Stromstarke ab, wenn 
die Temperatur des Platindrahtes erholit wird. Aus der 
jeweiligen Stromstarke kann man dann auf die Temperatur 
schliefsen. Der zur Yerwendung kommende sehr feine 
Platiiidraht ist auf einen Cylinder aus feuerfestem Thon 
aufgewickelt und dieser ist zum Schutze mit einem schmiede- 
eisernen Rohr umgeben. Fur sehr hohe Temperaturen ist 
dieses Pyrometer niclit mehr zuverl;issig, weil man kein 
Materiał besitzt, welches in den hóchsten Temperaturen 
noch genugende Isolierfahigkeit beibehalt. Ein weiterer 

Ucbelstand besteht darin. dafs die Widerstandsrolle eine 
verhaltuismafsig bedeutende Ausdehnung besitzt und des- 
halb nur zur Messung der mittleren Temperatur grófserer 
Raume benutzbar ist, wahrend oft das Bedurfnis rorlianden 
ist, die Temperatur eines eng begrenzten Raumes kennen 
zu lernen.

Nacli der kalorinietrischen Methode wird aus der von

*) Dinglers Polyt. Joarml 1897, Heft 2.
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einem gewogencn und im Raume der hohen Temperatur 
erhitzten Metallstiicke an eine bestimmte kalte Wasser- 
menge abgegebenen 'Warnie die anflingliche Temperatur des 
Metallstuckes in befriedigender Weise ermittelt. Ais Metali 
ist meist Sclimiedeeisen und Platin benutzt worden. Platin 
ist an sich ganz empfehlenswert, aber zu teuer, Eisen 
nutzt sich zwar in der Gluhhitze rasch ab, es bedeckt sich 
mit einer Oxvdschicht, die nach jedem Gebrauche entfcrnt 

werden mufs; die dadurch veranlafste Arbeit isl aber so 
gering, dafs das Sclimiedeeisen ais das fiir praktische Zwecke 
gceignetste Materiał erscheint. Nach dieser Methode kann 
eine hohe Temperatur nur von Fali zu Fali und nicht 
fortdauernd wahiend eines bestimmten Zeitraumes er

mittelt werden.
Das Thermoelement ist von den Mangeln dieser beiden 

genannten Methoden frei. Es stellt geringe Anforderungen 

an die Isolierung, weil dic vorkommende elektrische Span
nung sehr gering ist; der Lotstelle kann man eine beliebig 
kleine Ausdehnung geben und so die Temperatur sehr 
kleiner Raume bestimmen und dauernd verfolgen.

Lotet man z. B. an die Enden eines Platindrahtes 

zwei Eisendrahte und verbindet letztere mit einem Galvano- 
meter von kleinem Widerstande, so entstelit in dieser Ver- 
bindung ein elektrischer Strom, wenn die eine Ldtstelle 
auf konstanter Temperatur und die der anderen erhóht 

oder erniedrigt wird. Die elektromotorische Kraft eines 
solchen Thcrinoelementes ist aufserordentlich klein im Ver- 
gleich zu derjenigen gahanischer Elemente. Mehrcre 
Physiker haben die Bcobachtung gemacht, dafs Thermo- 
clemente aus Legierungen grofsere elektromotorische Kraft 
besitzen ais solche aus reinen Metallen. Le Chatelier hat 
ein sehr wirksames Thermoelement beschrieben.*) Dieses 
besteht aus Drahten von Platin und einer Platin-Rhodium- 

legierung (10 pCt. Rhodium). Das seltene Metali Rhodium, 
welches einen sehr untergeordneten Gemengteil der Platin- 
ctzc ausmacht, steht in seinen Eigenschaften dem Iridium 
am niiclisten. Es ist grauweifs, dehn- und liammerbar wie 
Silber, schwerer schmelzbar ais Platin, in Konigswasser 
unlGsIich. Nur wenn es mit Platin legiert ist, lóst es sich 
in Konigswasser mit diesem zugleich.

Dieses Thermoelement von Le Chatelier (10 pCt. 

Rhodium ) ist von Holborn und W ien in der Physikalischen 

Reichsanstalt auf seine Brauchbarkeit zur Messung hoher 

Temperaturen sehr ausfiihrlich gepruft worden.**)

Die hohen Temperaturen wurden mit einem Luft- 
thermometer aus glasiertem Porzellan bestimmt, in dessen 
Gefafs sich auch die eine Lotstelle des Thermoelementes 
befand. Luft und Lotstelle liatten auf diese Weise sicher 
gleiche Temperatur und die Lotstelle war voIlstandig 
gegen die schadliclie Einwirkung der Heizgase geschutzt. 
Die hohen Temperaturen wurden in einem Ofen aus drei 
konzentrischen Cliamottehullen mit einem Gasgcblase her- 
gestellt. Wurde die Temperatur uber 1400° gesteigert, 
so wurde das Porzellan weich, blieb aber noch durch die 
Giasur dicht.

Von 700° an steigt die elektromotorische Kraft 
proportional der Temperatur und eignet sich daher dieses 
Thermoelement mit 10 pCu Rhodiumgehalt besonders gut 
zur Messung der hochsten vorkommenden Temperaturen.

Die Prufungen von Thermoelementen m it verschiedenem 

Rhodiumgehalt (20, 30 und 40 pCt.) ergaben, dafs die

*) Le Chatelier. Jourrt. de Phys., 1887, Bd. 6, S. 26.
**) Wiedem. Ann., 1892, Bd. 47, S. 107, und 1895, Bd. 56, S. 360.

thermoelektrische Kraft in hoheren Temperaturen m it dcm 

Rhodiumgehalt bedeulend zunimmt, wahrend in den niederen 

Temperaturen die Unterschiede viel geringer sind.

Um an die alteren Temperaturbestimmungen Anschlufs 

zu gewinnen, wurden die Schmelzpunkte einiger Metalle 

bestimmt. Das Thermoelement gab ein Mittel an die Hand, 

auch bei Anwendung geringer Mengen des Metalls den 

Schmelzpunkt zu bestimmen. Das betreffendc Metali wurde 

ais kurzes Stiick Draht angewendet, zwischen zwei Platin- 

drahte gelotet, durch diese Verbindung Strom von einem 

galvanischen Elemente geleitet und gleichzeitig m it einem 

Thermoelement in eine Porzellankapsel gebraeht, welche 

m it Quarzsand bedeckt war. In  dem Augenblicke der 

Schmelzung des Metalls war der elektrische Strom unter- 

brochen und die Temperatur wurde abgelesen.

Zur Vergleichung sind nachstehend auch die Bc- 

stimmungen iilterer Beobachter angefuhrt:

van der 
"Weyde 

1879

Pietet 
1879

Violle
1879

Erhard
1879

Lede-
bur

1881

r, Holborn 
Ca- ,

lendar !

1892 | f -

Grad Grad Grad Grad Grad Grad ■ Grad

Gold . . . 1250 1100 1035 1075 — 1037 1067
Silber . . . — 954 954 960 982 ; 968
Kupfer . . 1093 »-*

■
O c« o 1054 — 1100 -  1082

Dic Konslanz dieser Thermoelemcnte wurde durch 

Yergleichung einzelner Elemente unter einander und durcli 

wiederholte Bestimmung von Schinelzpuiikten verscliiedener 

Metalle mehrfach gepruft. Es zeigte sich hierbei, dafs man 

allgemein mit verschiedenen Thermoelementen (10 pCt. 

Rhodium ) eine Sicherheit von +  15° bei 1000° er- 

rcicht; m it einem einzelnen Element erreicht man jedoch 

eine noch grofsere relative Uebereinstimmung. Ferner hat 

sich ergeben, dafs sich die Thermoelemente auch im Laufe 

mehrerer Jahre  nicht jindern, mag man sie dabei hiiufig 

zu Messungen verwenden oder unbenutzt Iassen.

Konie, also auch Rauch, ist unter allen Umstiinden von 

den Thermoelementen fernzulialten, da sie sich m it den 

Drahten verbindet und die thermoelektrische Kraft iindert. 

Das Thermoelement befindet sich daher bei der Anwendung in 

der Praxis in einer unten geschlossenen, von aufsen glasierten 

Porzcllanrohre, beide Driihte sind von einander durch eine 

besondere Porzellankapillare isoliert. Fur die hochsten 

Temperaturen sind die Porzellanrohrcn nicht mehr brauch- 

bar, und man mufs sich besonderer Schutzróhren aus 

schwerer schmelzbarer Masse (Graphitthon) bedienen.

Um immer gleiche Elemente versenden zu kónnen, hat 

sich die F irm a Heraus in Hanau auf den Rat von Holborn 

und W ien entschlossen, einen grofsen Yorrat von Platin- 

draht und Platin-Rhodiumdraht auf einmal anzufertigen. 

Dieser ganze Yorrat ist m it dem an das Luftthermometer 

angeschlossenen Elemente der Reichsanstalt verglichen 

worden.

Die Firma Kaiser und Schmidt in Berlin hat zu diesem 

Thermoelement ein Galvanometer nach d ’Arsonval kon

struiert, deseń Zeiger auf zwei Skaleń spielt, von denen 

die eine die Spannung in Yo lt, die andere die Temperatur 

abzulesen gestattet. Den W iderstand liingerer Zuleitungs- 

drahte vom Thermoelement zum Galvanometer kann man 

durch pasaendes Abgleichen des Yorschaltwiderstandes leicht 

berucksichtigen.

Dieses Thermoelement von Le Chatelier kann man 

nach dem Gesagten jetzt ais das beste Pyrometer bezeichneu.
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Technik.
Bremsborgforderung m it gekrouzton Soilen. Fiir 

eine schwungliafte Brembergfordcrung ist es vorteilliaft, 

wenn die beladenen Wagen stcts auf dem einen, die leercn 
auf dem anderen Geleise verkeliren, weil dann aucli die 
Zu- und Abfuhr auf der Yerlangerung dieser Geleise statt- 
finden kann und keine Wendeplaltcn oder stellbarcn 
Weiclien auf den Anschlagpliitzen erforderl werden. Diese 
Einrichtung wird von Coinbalot in folgcnder Art durcli- 
gefiihrt. Wiihrend einer Falirt bewegen sich die beiden 
Seilc innerhalb der Geleise der zugehorigen Wagen und 
wird im Leergcleisc unten, im Vollgeleise oben ein neuer 
Wagenzug vorbereitet. Wiihrend des folgenden Stillstandes 
wird oben das Seil von den angekommencn leeren an die 
bereitstchcnden beladenen Wagen, unten das andere Seil 
vom vollen an den vorbereiteten leeren Zug umgelegt und 
sofort die neue Falirt begonnen, wiihrend welcher die Seilc 
sich kreuzen. Dic niichste Fahrt erfolgt wieder mit un- 
gekreuzten Seilen u. s. w. Dabei mufs die Anordnung so 
getroffen werden, dafs die an einem der Seile hiingcnden 
Wagen mit dcm anderen Seil uicht in Kollision kommen. 
Unsere Quelle (Comptes rendus soc. ind. min. Juli 1896,
S. 8 i)  beschreibt mehrerc nach diesem Prinzip ausgefiihrte 
Anlagen, unter welchen die mit vertikalcr Bremssclieibe am 
meisten zu cmpfehlen ist, weil die oberen Seilenden dabei 
stets in der Ebene dieser Scheibe verbleibeu und daher 
wiihrend des Ganges die Seile sich gar niclit kreuzen.

(Oesterr. Ztsclir. f. Berg- u. Huttenw.)

Uobor onglischo W assorh.altungsmasch.inon ent- 
nehmen wir Jern-Koiit. Annaler, dafs daselbst aufser Corn- 
waller- und Woolfmascliinen sehr allgemein iiber Tage 

stelicndc Schwungradinaschincn mit Kondensation angewendet 
werden. Gewohnlich sind dies Compoundinasehinen, bei 
denen der liochdruckcylindcr vor dem Niedcrdruckcylindcr 

liegt; die gemeinsame Kolbenstange ist dabei direkt mit 
dcm Pumpengestiinge verbunden. Eine der grofsten Schwung- 
radmaschinen besitzt dic Kohlengrubc Whicham in Cumber
land. Dieselbc treibt zwei Saug- und Druckpumpcn, deren 
Kolbcn 24 Zoll Durclnncsser und 8 Fufs Lange besitzen. 
Die Dampfcylinder sind 24 Zoll weit und 9 Fufs lang 
und das Schwungrad wiegt 21 t, ist 20 Fufs hocli und 
sitzt losc auf der 15 Zoll starken Welle. Bei 8 Umliiufen 
in der Minutę konnen beide Pumpen zusammen ca. lOcbm 
Wasser empordriickcn. Aufser diesen Puinpen besitzt die 
Grube 2 Cornwaller Balancierpumpen, die mit 8 Scliliigen 
in der Minutę je 9 cbm heben konnen.

Auf Cambois Colliery, nahe der Stadt Blyth in Nord- 
England, woselbst, nebenbei gesagt, der Abbau unter der 
Nordsce erfolgt, sind innerhalb des Grubengcbiiudes 6 elek
trische Pumpen im Betrieb, die das Wasser aus den Gcsenk- 
bauen auf die Sohle heben. Sie werden alle von einer 
gemeinsamen Dynamomaschine Uber Tagc getrieben, welche 
bei 820 Umdrehungen in der Minutę einen Stroni von 
133 Amp. und 350 Yolts liefert. Die Pumpen machen 
28 Hub und heben dabei jede 477 1 Wasser pro Minuto. 
Die Cylinderdimensionen sind 8x24  Zoll. Diese Pumpen 

soilen seit 2 Jahren zur volIcn Zufriedenheit arbcitcn und 
sind von Earnest, Monatain & 'Scott in Newcastle geliefert.

Eine andere mit Elektrizitiit betriebene Pumpe, die 
Gooldensche, befindet sich zu gleichem Zweck auf dem 
Magaretschacht in Durham. Dieselbc besteht aus 3 neben- 
einander liegenden liorizontalen Saugcylindern von 5Vz Zoll 

Wcite und 9 Zoll Liingc, deren Kolbcn durch Kurbeln

mit der Welle verbundcn sind. Letzterc erhalt mittelst 
Zahnradiibersctzung ilire Bewegung von dem auf derselben 
Bodenplatte mit den Pumpen lagernden Motor. Die Saug- 
liohe betriigt 4 Fufs und die Drucklibhe 80 Yard; mit 
35 Hub in der Minutę liefert die Pumpe ungefahr 386 1 
Wasser. T.

Die doppolto Hartung dos Stahls. Aus einem in 
der Rcvue universclle des mines auszugsweise mitgeteilten 
Bericht Uber die sog. doppelte Hartung des Stahls geben 
wir nach „Stalil und Eisen" folgendes wieder: Das Vcr-
faliren' beruht auf einer Wiedererhilzung des einmal ge- 

hiirteten Stahls auf eine weniger holie Temperatur und 
abermaligem Abloschen.

Die ersten Versuche uber den Einflufs der doppelten 
Iliirtung auf das mechanische Verhalten des Stahls (Flufs- 
eisens) wurden durch Wa l r and  und Cottin in Creusot 
angestellt; die Veranlassung dazu bot das eigentumliche 
Aussehcn der Bruclifliiche eines doppclt geharteten Feder- 
blatts. Man versuchte, die gleiche Erscheinung auch bei 
anderen Proben hervorzurufen, und gelangte solcherart 
dahin, die Eigenschaften des Stahls durch das in Rede 
stehende Verfahren in weitgehender Weise rogeln zu 
konnen. Man stcigerte die Hiirte, Elastizitiit und Festigkeit 
und verringerte die Sprbdigkeit bei der Einwirkung von 

ErschUtterungcn.
Spiiter verolTentlichtc Auscher*) Vcrsuchsergebnisse 

iiber den Einflufs der doppelten Iliirtung, welche die von 
Walrand und Cottin gemachten Beobaclitungcn vollauf be- 
stiitigtcn; aufserdem wurden von dem Verfasscr der liier in 
Itede stchendcn Abhandlung auf dem Steinkohlenwerke zu 
Bascout zalilreiche Anwendungen des Vcrfahrens mit gleich 
gUnstigom Erfolge gemaclit, und auf dem Stahlwerke zu 
Indret wird die doppelte Iliirtung auf alle gegosscnen und 
geschmiedetcn Stahlerzćugnisse angewendet, welche Uber- 
haupt fiiliig sind, dic Behandlungswcise zu ertragen : Aclisen, 
Kurbelstangen, Kolbenstangen u. a. m. Da die Sprodigkeit 
des Stahls durch die doppelte Hartung verringert wird, 
erlangt man die Mogliclikeit, ihn auch fur mauchcrlei 
Zwecke zu verwenden, fiir welche er frulier eben wegen 
seiner grofseren Sprodigkeit ais untauglich crschien.

Die Beschaffcnheit des Stahls, welcher der doppelten 
Iliirtung unterzogen werden soli, mufs selbstversUindlich von 
der ins Auge gefafsten Verwendung abhiingig sein. Gewohn- 
liclier, in der Schmiede benutzter weiclier Stahl (Flufseisen) 
wird deutlich durcli die doppelte Hartung verbessert, aber 
den gUnstigsten Iirfolg erzielt man mit mittelhartem Stalil, 
wie die Versuclie in Bascout ergeben haben. In Indret 
verwendct man fiir Maschincnteile weiclien Stahl; man wUrde 
mit noch besserem Erfolge lialbliarten Stalil fiir denselben 
Zweck benutzen konnen, wenn er niclit kostspieliger wiire. 
Daher bescliriinkt man seine Anwendung auf die Anfertigung 
solcher Tcile, welche der Abnutzung durch Reibung unter- 
worfen sind: Gleitbacken, Kolbenstangen u. a. Fur Lauf- 
riider der Grubenwagen erwies sieli in Bascout ein Stahl 
mit 0,40 pCt. Kohlcnstolf ais ani gceignetsten.

Da beim GlU.hen uiid Hiirten niclit immer eine Form- 
veriinderung ganz vcrmeidlich ist, empflehlt es sich, solclic 
Teile, welche einer meclianischen Bearbeitung unterzogen 
werden soilen, vor dem Hiirten zwar aus dem Grijbsten zu

*) fltude sur les aciers propres  ̂la construction des machlnes, 
conditlons de recette des ces aciers. Annales des mines, Q sórie, 
tome VIII, 1895, p. 5G3.
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bearbeitcn (zu schroppen), aber erst nach der Hiirtung zu 
vollenden (zu schlichten).

Sollcn ijfters grofse Stiieke der doppelten Hiirtung unter- 
worfen werden, so ist es ratsam, einen besonderen Gliiliofen 
von entsprechendcn Abmesstingen fiir diesen Zweek zu bauen. 
In Indret hat man Einiiehtungen, um Stiieke bis zu 6 m
Liinge zu hiirten. Dic Erliitzung mufs so gleichmiifsig ais
moglich geschehen. Die erste Hiirtung geschieht in Ilellrot- 
glut (au rouge jaune), die zweite in ganz dunkler Rotglut 
(au rouge sombre). Je liiirter der Stalli ist, desto niedriger
murs die angewendete Temperatur sein. Um nach der
Farbę des Arbeitsstiicks die Temperatur richtig zu schiitzcn, 
thut man wolil, es im Dunkeln zu betrachlen.

Zum Hiirten eignet sich am besten Wasser von gewohn- 
licher Temperatur (Auscher bezeielinct 70° C. ais die 
geeignetste Temperatur); ist es zu warm geworden, so mufs 
es abgektihlt werden. Das Eintauchen mufs rasch geschehen; 
llaclie Stllcke taucht man senkrccht ein. Im  Wasser bewegt 
man die Stiieke hin und lier, um die Abkiihlung zu be- 
schleunigen; ist das Stttck selir scltwer, so dafs es sich 
schwierig bewegen liifst, so kann man das Wasser mit 
Hiiife eines Besens oder in anderer Weise in Bewegung 
setzen. Zweckmafsig ist es, die Stlickc einige Stunden im 
Wasser verweilen zu lassen; man verringert dadurch die 
Gefahr der Entstehung von Rissen. (?)

Ueber einige von Auscher bei Festigkeilsvcrsuchen cr- 
langten Ergebnisse geben iiachstehcnde Z i (Tern Auskuuft. 
Die Versuche wurden mit Stiiben von 150 qmm Quersclmitt 
und 100 mm Markenabstand angcstellt.

Elasti-
zitats-
grenze

E

Zug-
festigkcit

F

Ver-
haltnis

E

Yer-
langerung

kg auf 1 qmm F mm

S tiib e a u s li a 1d li a r t c m Stahl.

Ungehartet . . . . 23,00 52,00 0,44 25
Gehiirtet . . . . . 50,00 68,00 0,73 15

S iii be aus we ichem Stalii.

Ungehartet • • . . 15,00 36,00 0,40 32
Gehiirtet 30,00 46,00 0,64 21

Fo rmg ifs aus d e in M a r I inofen.

Ungehartet . . •  * 32,30 58,00 0,55 16
Gehiirtet 46,00 70,00 0,66 10

7ormgu fs aus dc r Rober t- Bi r n e.

Ungehiirlct • • • • 20,00 43,00 0,46 26
Gehiirtet . 44,00 66,00 0,69 15

Eine eigentliche Verbesserung des Materials lassen nun 
freilich diese ZilTern niclit erkennen. Wic beim Hiirten 

iiberhaupt, ist die Elastizitiitsgrenze und die Festigkeit gc- 
steigert, und zwar ersterc in stiirkerem Mafse ais letztere: 
das Metali ist spiiider geworden, wenigstens nach der ge- 
wohnlichcn Auslcgung dieses Ausdrucks. Dennoch bestiitigt 
Gódcaux, dafs bei den Versuchen in Bascout dic Biegungs- 
fiihigkeit des Stahls und seinc Widerstandsfahigkeit gegen 
Stofse durch die doppeltc Hiirtung weschtlich gesteigert 
worden sei. Ringc aus halbweicliem 18 mm starkem Rund- 
stalil aus der Bessemerbirne liefsen sich vor dem Hiirten 
nicht wieder geradc ricliten, nach doppeltem Hiirten dagegen 
inehrmals nach beiden Richtungen biegen; Teile von Forder- 
schalen, welche beim Auffahren der Wagen und beim 
Aufsetzen der Schale Stofsen unterworfen sind und deshalb

rasch abgenutzt zu werden pflegten, wurden widerstands- 
fiiliiger, ais man sie der doppelten Hiirtung unterzog. 
Hierbei scheint indes mehr die Widerstandsfahigkeit gegen 
Formveriinderungen, z. B gegen Verbiegung, gemeint zu 
sein, ais gegen Bruch. Im Ubrigen machte auch Le 
Chatel ier die Beobachtung, dafs die Sehlagspriidigkeit 

durch dic doppeltc Hiirtung vcrringert werde.

Jedenfalls diirfte dic Wirkung des Verfalirens einer 
eingehenden, in thunlichst wissenschaftlicher Weise aus- 

gefUhrten Untersuchung wert sein, wobei zugleich zu er- 
mitteln wiire, inwiefern jene Wirkung durch Nebenumstande, 
z. B. durch dic Temperatur des Wassers, beeinflufst wird, 
und in welcher Weise demnach die giinstigsten Ergebnisse 
sich erzielcn lassen.

Głćsetzgejbjung und Ycrwaltung.
Erlafs botr. Zulassung von Trocknung und  

Ueberhitzung des Dampfes. Nachfolgcndcr Erlafs 
ist unter dem 21. Dezember v. J. seitens des Ministers 
fur Handel und Gewcrbe an die Regierungsprasidentcn 
gerichtet: Bei den von der llather Rohrenkessclfabrik

yormals M Gelire in Rath bei Dusseldorf gebauten Wasser- 
rohrenkesseln mit vorderer und hinterer Wasserkammer 
svird eine Trocknung und Ueberhitzung des Dampfes in 
der Weise bcwirkt, dafs er aus dem Obetkessel in einige 
durch Wasserkammern gefuhrte schmiedeeiserne Rohre 
geleitet wird, die inmitten des Wasserrohrenbundcls von 
den lleizgasen unmittelbar bcspiilt werden.

Gegen diese Anordnung ist von einer Besclilufsbehurde 

im Gcnelimigungsverfnhrcn das Bcdenken erhoben worden, 
dnfs infolge Ergllihens und Durchbiennens der Rolne er- 

hebliche Gefahren herpęigefUhrt werden konnten.

Dieses Bedenken ist unbegriindet. Die betrelfenden 
Roli ren sind ais Ueberhitzerrolire und nicht ais ein Teil 
der Heizflache des Kessels anztisehen; insbesondere wird 
die Gefahr, dafs ilir Ergliihen und Durchbrennen den 
Dampfkessel in Mitleidenschaft zielien kiiiinte, in der Weise 
beseitigt, dafs sie durch kurze in die Wasserkammern ein- 
gewalzte Rohrbuchsen frei hindurchgefUhrt sind und vom 
Dampfrauin jederzcit durch ein Ventil abgcsperrt werden 
konnen. Der §. 2 der allgemeinen polizeilichen Be- 
stimmungen iiber die Anlegung von Dampfkesseln (Bckannt- 
machung des Reichskanzlers vom 5. August 1890, R -G.-Bl.
S. 163 IT) findet dalier in diesem Falle keine Anwendung. 
Die cigentumliehe Anordnung der Rohre bietet umsoweniger 
Anstand, ais sie aus Schmiedeeisen, viele andere Ucber- 
hitzer dagegen unbedenklich aus Gufseisen hergcstellt werden.

Ich ersuche Sie, dic beteiliglen Behorden und die 
Gewerbeaufsichtsbeaintcn Ihres Bezirks entsprechend zu ver- 
stiindigen.

Volksivivtschaft und Statistik.
Kohlenbewegung Łn dem Duisburger Hafen. 

A. Ko hien-A n fulir.

Koln-Mind. Berg.-Mark. Auf derRuhr Summo

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

im Dez. 1896 88 50-1,00 ___ ___ —

„ „ 1895 94 590,00 — — —

V. 1. Jan. bis

Dez. 1896 1 745797,00 — — —

Entsp. Yorjahr 1 250 765,00 . — —



B. K o h l c n - A b f u h r .

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dilsseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Duisburg 
und oberhalb 

Tonnen

im Dez. 1896 
„ „ 1895 

V. 1. Jan. bis 
Doz. 1896 

Entsp. Vorjahr

62 915,10 
78526,15

1 410 925,65 
945 454,25

B. Ko

363,20 
1 276,95

20 757,60 
15 467,25

h 1 e n - A  b f

_

uhr.

2 107,50 
2 330,00

29 835,00 
25 890,00

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Dez. 1896 

,  , 1895 
V. 1. Jan. bis 
Dez. 1896 

Entsp. Yorjahr

Kohlenb

1 473,25 
1 231,00

ewegung 

A . Ko

12 376,10 
14 199,70

177 183,00 
181 096,00

in  dem R,

h 1 e n - A n f

6 000,45 
2 941,55

1
69 008,10 
33 201,00.

ahrorter 1 

uh r.

83 762,35 
99 274,35

1 709 182,60 
1202340,30

lafen.

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

>m Dez. 1896 ......................
» * 1895 .....................

Yom 1. Jan. bis Dez. 1896 

n I* it » n 1895 

B. Ko

295 853,18 
274 458,40 

4 187 957,31 
3 347 002,95

h 1 e n - A b 1 i lir.

295 853,18 
274 458,40 

4 187 957,31 

3 347 002,95

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
uńd oberhalb 

Tonnen

DOsseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Kuhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Dez. 1896 
„ 1895 

V. 1. Jan. bis 

Dez. 1896 
Entsp. Yorjahr

155 692,85 
163 043,50

2 556 828,3C 
1 850 259,5C

1 980,00 
1 522,95

27 005,65 
23 291,95

785,70

608,20 
| 16 593,90

5 315,05 
3 308,70

55 983,00 
37 747,20

Noch: B. K o h l c n - A b f u h r .

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Dez. 1896 
„ „ 1895 
V. 1. Jan. bis 
Dez. 1896 

Entsp. Yorjahr

2264,25 
2 336,70

24 682,35
25 345,80

112 311,25 
120 493,90

1 260 334,45 
1 250 262,40

29 346,65 
28 069,20

350 921,55 
267 573,30

306 910,05 
319 560,65

4276 363,50 
3 471074,10

Uebersieht der Belegschaft des Bergwerks- 
direktionsbezirkes Saarbrucken.

S te in k o h le n  be rg w erk

Belegschaft 

Ende Oktober 

1896

Belegschaft 

Ende Dezbr. 

1896

2 051 2 061
3 395 3 352

Von der l l eydt . . . . . . . . 2 357 2 366
D ud w e ile r .......................................... 3 059 3105

2 784 2 817
Keden..................................................... 3 247 3 271

4 772 4 786
Kónig..................................................... 3 534 3 632

3 774 3 872
G otte lborn .......................................... 1089 1130

2 644 2 693
Faktorei.......................................... ! 16 15
H a fe n a m t .......................................... 111 111

Sa. Bergwerksdirektionsbezirk 32 833 33211

(Bergmannsfreund.)

Die Bergwerks- und  H iittenproduktion der'yer

einigten Staaten im  Jahre 1896. Mit gewohnter

Schnclligkcit bringt auch in dicscm Jalire das Mining and 
Engineering Journal bereils in seiner Ausgabc vom

2. Januar eine ausfiilirliche Uebersicht iiber die Bcrgwerks- 
und Hiittenproduktion der Yereinigten Staaten im eben ab- 
gelaufenen Jahre. Wenn auch eine śo schnell fertig gestelltc 
Statistik einen Anspruch auf absolutc Gcnauigkeit natur- 
gemiifs nicht machen kann, so diirftc sie docii nach den 
Erfahrungcn friilierer Jahre zuverl;issig genug sein, um ein 
der Wirkliclikeit entspreciiendes Bild iiber die Entwickluńg 
der amerikanischen Bergwerks- und Huttenindustrie zu geben.

In den beiden nachfolgcnden Tabelien sind die Zahlen 

fiir die wichtigsten Erzeugnisse enthaltcn:

A.  B e r g we  r k s p r o d u k t e .

1895 1896

Name d. Produkts
Menge 

in 1000t 

& 1000 kg

Wert am 
Rrzeugungs- 

orte 

in 1000 Doli.

Menge in 

in 1000 t 

!i 1000 kg

AVcrt am 
Erzcugungs- 

orte 

in 1000 Doli.

Kohle aulśer An- 
thrazit (bitumi- 
nous Coal). . . 

Anthrazitkohle . . 
Eisenerz*) . . . .  
Petroleum (rohes) 
Dachschiefer . . .

126 627 
52 966 
17 221 
6 421 

190

125 344 
89 949 
29 663 
42 548 
2 062

128 569 
46 794 
17 272 
5 732 

179

127 548 
79 435 
32 300 
42116 
1727

B. Hfi ttcnp ro du kte.

1895 1896

Name des 
Produkts

Menge in 

1000 t 
i  1000 kg

Wert am Er- 
zeugungsorte 
in 1000 Doli.

Menge in 
1000 t 

* 1000 kg

Wert am Er- 
zeugungsorto 
in 1000 Doli.

Roheisen 9 597 108 633 8 909 87 689

Gold kg 
70 470

46830
kg 

85 773
57 000

Silber 1 441 087 30254 1 414 148 30 462

Kupfer
1000 t 

175
36 945

1000 t 
206

48786

Biel 142 10133 **) 176 10 473**)

Zink 74 5 942 75 6 074

Die Kochsalzerzcugung belief sich auf 1 391 349 t im 
Werte von 5 432 105 Dollars, gegen 1 539 178 t im 
Werte von 5 844 348 Dollars im Jahre 1895.

Der Gesamtwert der Bergwerks- und Huttenproduktion 
wird fiir das Jahr 1896 auf 653Vi Millionen Dollars 

gegen 678 Millionen Dollars im Jahre 1895 angegeben, 
zcigt mithin eine Abnalime von ca. 243/i Millionen Dollars 

oder 3 ‘/2 pCt. Dicse Abnahme ist weniger auf eine gc- 
ringere Produktion, ais auf Riickgang des Wcrtes der 

einzclnen Erzeugnisse zuriickzufuhren. Eine auffiilligc 
Abnahme der Produktionsmenge um iiber iU Million Tonnen 
ist beim Roheisen eingetreten. Sie ist der im ver- 
flossenen Jahre in den Ver. Staaten vorhanden gewesenen 
wirtschafilichcn Depression zuzuschreiben. Die Gold

produktion ist wesentlich gestiegen, so dafs die Vereinigten 
Staaten auch im Jahre 1896 die erste Stelle in der Gold- 
gewinnung cinnehmen. Die Produktion an bituminoscr 
Kohle, unter welcher Bezeichnung auch Braunkohle ein- 

gerechnet ist, ist trotz der schiechten Geschiiftslage um 
rund 2 Millionen Tonnen gestiegen, dafiir hat allerdings 
die Menge der gefórderten Anthrazitkohle um rund

*) Die Fórderung anderer Erze ist nicht angegeben, vielmehr 
nur die Menge der aus denselben gewonneneri Metalle (Tabelle B).

**) Wert in New-York,
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6 M illionen Tonnen abgenommen. Dio Koksproduktion 

betrug 1896 9 410 044 t gegen 9 006 090 t im Jahre

1895, sie liat sich m itliin um fast eine Iialbe M illion Tonnen 

gesteigert. Die Kohlenpreise hiellen sich andaueriid auf 

einem sehr niedrigen N iveau; fiir bitutninose Kolile wurde 

durehweg nicht ein Dollar pro Tonne loko Zcchc erzielt.

E. W .

M i in z p r a g u n g .  Auf den deutschen Mlinzstiitten sind 

im Monat Dezember v. J .  gepriigt worden: 9 038 280 d t. 
in  Doppelkronen, 219880 dt. in Kronen, 38 061,10 in 

Zehnpfcnnigstlickcn, 46 400 dL in Ftinf- und 68 769,14 dt. 
in Einpfennigstiłcken. Die Gesaintauspriigung an Reiclis- 

mUnzen, nach Abzug der wiedcr cingezogenen Stiicke, 

bezifferte sich Ende Dezember v. J .  auf 3 102 898155 d t. 
in Goldmiinzen, 494 228 892,50 d t. in Silbermlinzen, 

54 132 085,85 dt. in Nicket- und 13 444 779 dt. in 

Kupfermlinzen-

Tcrkelirswescn.
B e r ic h t  i ib e r  d ie  B e tr io b se rg e bn is se  d e r  p reu-  

fs is e h e n  S ta a ta o is e n b a lm e n  f u r  1895/08 . Nach dem dem 

Abgeordnetenhause zugegangenen Bericht iiber die Betriebs- 

ergebnisse der preufsischen Staatseisenbahnen im Betriebs- 

jahre 1895/96 betrug die Gesanitliinge der im Belriebe 

befindliclien Koniglich preufsischen Normalspurbahnen fiir 

oficntlichen Verkehr am Schlufs des Jahres 1895/96
27 260,30 km gegen 26 363,66 kin am Schlufs des Vor- 

jahres. Z ieht man die Langen der W ilhelmshaveit — 

Oldenburger Eisenbahn und des preufsischen Anteils an 

der M ain— Neckarbahn ab, so ergiebt sich eine Gesamt- 

liinge von 27 199,91 km. ilicrvon sind Hauptbahncn

18 934,35 km oder 69,61 v. H. und Nebenbahnen 

8265,56 km oder 30,39 v. 11.; eingleisig 16 504,65 km, 

zweigleisig 10 592,45 kin, dreigleisig 3803 km und vier- 

gleisig 6478 km. Schmalspurbahnen fiir den oflfentlichen 

Verkehr befanden sich im Besitz des preufsisclicn Staates

166,50 km, Bahnstrecken fiir nicht offentlichen Verkehr

212.19 km. Yon den Staatsbahnen fiir offentlichen Verkehr 

cntfallen auf die Provinz Ostpreufsen 1568,95 kin (gegen

1564,92 km im Vorjalire), Westpreufsen 1340,66 
(1351,67) km , Pommern 1402,93 (1358,90) kra, Posen

1839.90 (1775,09) km, Scltlesien 3524,66 (3414,93) km, 

Brandenburg einschl. Berlin 27 12,00 (2651,59) km, Sachsen

2373.90 (2329,54) km, Hannover 2134,55 (2142,38) km, 

Westfalen 2132,94 (2124,99) km, llessen-Nassau 1437,48 
(1407,21) km, ltheinprovinz 3375,74 (3284,37) km 

und Schleswig- Ilolstein 1053,53 (1049,46) km. Dem 

Personenverkehre dienten 26 640,42 km, dem Giiterverkehre 

27 158,82 km gegen. 25 770,46 km und 26 264,78 km 

am Ende des Vorjahres. Das Anlagekapital fiir die Normal

spurbahnen betrug 7 004 293 275 d t., von denen auf die 

Bahnen fiir offentlichen Verkehr 6 980 137 145 d i ent- 

fallen. Das ergiebt fiir 1 km Bahnliinge 256 624 Jft, 
Gegen die entsprechenden Betriige des Vorjahres von 

6 832 524 842 <Jt. und 259 745 d t. hat hiernach das 

Anlagekapital uin 147 612 303 dt. oder 2,16 v. H. zu- 

genommen, wahrend sich der Durchschnittsbetrag desselben 

1 iir 1 km Bahnliinge um 3121 dC. oder 1,20 v. II. ver- 

mindert hat. Au Bahnliijfen waren auf den Normalspur

bahnen 2237, an Haltestellen 2283, zusammen 4520 
Stationen vorhanden, auf den Schmalspurbahnen 39 Stationen.

Der Bestand au Betriebsmitteln betrug Ende 1895/96 
10 924 Lokomotiven (Beschaffungskosten 454 951 232 d t.^,

18 801 Personenwagen (182 301 439 d t ) , 4834 Gepiick- 

wagęii (33 399 524 d t.') und 225 347 Gttterwagen 

(635 391 307 dt.). Meln- beschaITt ais ausgeschieden sind 

60 Lokomotivcu, 161 Personenwagen, 117 Gepiickwagen 

und 2043 Gtiterwagen.

Die Beschaffungskosten der gesamten am Ende des 

Berichtsjahres vorhandcncn Betriebsmittel mit Ausnahme 

derjenigen fiir die thiiringischen Schmalspurbahnen be- 

tragen 1 306 043 502 d t. oder 18,71 v. H. des v<er- 

wendeten Anlagekapitals der normalspurigen preufsischen 

Staatseisenbahnen fiir den offentlichen Verkehr. Fiir dio 

im Berichtsjahre neu eingestellten Betriebsmittel sind zu- 

sammen 52 515 483 dt. verausgabt, wahrend die Be- 

sehaffungskosten der in derselben Zeit ausgcschiedenen 

Betriebsmittel 27 151 013 dt. betragen haben.

Dic Gcsamteinnahmen haben 1 039 420 046 dt. im 

Berichtsjahre gegen 955 938 395 dt. im Vorjahre betragen: 

sie sind somit um 83 481 651 dt. oder 8,73 v. H. ge- 

stiegen. Auf 1 km durchschnittlicher Betriebsliinge zuriick- 

gefiihrt, ergeben die Einnahmen 38 468 dt. gegen 36 555 dL 
im  Voijahre, m itliin eine Steigerung um 1913 dL oder 

5,23 v. H.
Die Gesamtausgaben haben 569 951 357 dt. im Bc- 

richtsjahre gegen 570 523 588 im Vorjahre betragen; 
sie sind somit um 572 231 dt. oder 0,10 v. II. zuriick- 
gegangen.

Der Ueberschufs der Betriebseinnahmen iiber die Be- 
triebsausgaben betrug 469 468 689 dt. gegen 385 414 807 dt. 
im Vorjahre. Er ist somit im Jahre 1895/96 um 
84 053 882 dt. oder 21,80 v. II. hoher gewesen ais im 
Jahre 1894/95. Auf 1 km durchschnittlicher Betriebs- 
liinge stelIte sich der Ueberschufs auf 17 374 d t., gegen 
14 738 dt. im Vorjahre, ist somit um 2636 dt. oder 
17,89 v. II. gestiegen.

Yorciuc und Versammlungen.
S it z u n g  d e r  D e u ts c h e n  g e o lo g is c h e n  G e s e lls c h a ft ,

6. J a n u a r  1897. Zuniichst erfolgte die W ah l des Vor- 

standes. Es wurde der bisherige wiedergewiihlt, nur an 

Stelle des verstorbenen Geheimeu Bergrats Beyrich Geheimer 

Bergrat Berendt. Der Vorsitzende legte dann 5 neu er- 

schienene Bliitter der internationalen geologischen Kartę 

von Europa vor, welche Spanien, den siidwestlichcn und 

siidlichen Teil von Frankreich, die wesilichcn Inselu 

Italiens, auch S izilien und ein kleines Stlick des Fest- 

landes zur Darstellung bringen.

Ais erster Redner legte Professor J e n t z s c h  a u s  

K o n i g s b e r g  den Entwurf einer Uebersichtskarte des vor- 

diluvialen Untergrundcs des norddeutschen Flachlandes vor. 

Redner hat vorzugsweise Ost- und Westpreufsen in dieser 

Hinsicht bearbeitet. Auf seine Anregung liin  wurden die 

Bohrproben aller Bohrungen in diesein Gebieto eingesandt, 

aus denen festgestellt werden konnte, dafs nordlich von 

Konigsberg obere Kreide (Senon) weit unmittelbar unter 

dem D iluv ium  ausgebreitet ist. In  der Umgebung von 

Konigsberg legt sich auf die Kreide zuniichst das Unter- 

Oligociin m it den Bernstein fiihrenden Schichten, iiber 

dieses an einzelnen Stellen weiter nach W . auch Miociin. 

In der Umgebung von Danzig sind die Lagerungsverhaltnisse 

genau ebenso entwickelt, nur wird das Miociin milchtiger. 

Die weiteren Angaben halle Redner aus der Litteratur ent- 

nommen und forderte die Fachgenossen auf, ihn durch 

weitere Angaben zu unterstutzen.
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Sodami spracli Herr Dr. Kci l l i ack iiber Drumlins in 
Norddeutsehland. Drumlin ist ein irisch-keltisches Woit 
und bezeichnet langgestrecktc Httgelriir.ken , die geśetz- 
miifsig in ihreui Auftreten geordnct sind, insofern ais sie 
meist parallel und gesellig gestellt sind. Solelie Httgel- 
ziige linden sieli ausschliefslicli 111 den diluvialen Moranen- 
gebieten, und nainentlich aus der Zeit der jiingstcn Ver- 
gletscherung. Sie wurden sclion friilier beobachtet, docb 
erst in den letzten Jaliren eingeliender verfolgt und ais 
sehr verbreitet erwiesen, so 1893 von Dr. Sieger am 
Bodensee, von Dr. Keilliack 1894 in Hinterpommern uud 
Posen, von De Geer in Schwedcn 1895, von Dr. Fiiili 
in den Voralpen am Rhein und der Aar, und von Doss 

in Livlaud.
Dem Charakter nacli hat die Druinlin-Landscliaft ihre 

Stellung zwischen Endmoriine und Moriinenlandschaft. 
Letzicre*ist auch hiigelig, jeddeh sind die Hiigel von ver- 
schiedener Form und regellos geordnet. In der Drumlin- 
Landschaft sind sie geseizniiifsiggeordnet in parallelen Reihen. 
Die Liinge der einzelnen Hiigel wechselt zwischen 3 bis
4 kin, die Breile steht hierzu im Yerhaltuis 1:1 bis 1:10 m, 
und die Ilohe schwankt von 5 bis 20 111, erreicht aber 
aucli yereinzelt 25 bis 30 m (in Amcrika 40). Die 
parallelen Drunilin-Reihen streichen senkreclit gegen das 
Streichcn der Endmoriine, endigen aber vorher, und kann 
man aus ihrer senkrechten Richtung auf dic Endmóriinen 
auf eine gleiclie Richtung des vordringenden Eises schliefsen. 
Auch wurde in manchen Gegenden beobachtet, dafs die 
Gletschcr-SchiilTe des anstelienden Gesteins mit der Achse 
der Drumlins die gleiche Kichtung besitzen.

Keilliack hat nun in Norddetitschland die Drumlin- 
Bildung in zwei Gebieten beobachtet. Am ausgedehntesten 
und besten im vordcren Ilinterpommern, ostlich vom 
Stetliner IlafT in der Gegend von Greifferiberg. Hier hat 
er, wie er an der Hand der Darstellung von 4 Knrten- 
bliittern (1:25 000) nachwies, die Drumlin-Bildung in 
einer 11.s. Liingen-Ausdelinung von ca. 12 Meilen Liinge 
und ca. 5 Meilen Breite, im Norden und Siiden ver- 
schmalcrt, festgestellt. Die Gestalt der Drumlins wechselt, 
bald sind sie schmal und lang, bald kiirzer und breiter. 
Siidlicli davor verliiuft der grofse Bogen der bekannten 
Endmoriine. Am Siidendc des Drumlin-Zuges wenden 
sich die Aclisen derselben elwas s.o., endigen aber 
vor der Endmoriine. Auch wurden in diesem Gebiet 
zwischen den Drumlin zwei Asar (steile, wallartige Riickcn 
von bedeutender llOhe, die aus Gerollen, Kies und Sanden 
bestelien) beobachtet, ebenfalls mit 11.s. Streichen, horizontaler 
Lagerung^der Schichten und senkreclit gegen die Endmoriine. 
Das eine Asar bestand vollstiindig aus Kies.

Ferner beobachtete Keilliack ein Drumlin-Gebiet in der 

Provinz Posen, sudlich von dem Obra-Bruclie (nw . von 

Lissa). Hier bildet Gescliiebemergel die Drumlins und die 

Achsen der letzteren sind rechtwinklig zum Streichen der 

Grundmorane gerichtet.

Ais dritter Redner berichtete Professor Wahnschaffe 
iiber Aufschli isse im D i l uv i um bei I lalbe (Kreis 
Telitpw). An der Gorlitzer Bahp befinden sich hier Thon- 
gruben. Es liegt dies Gebiet sudlich von Mittenwalde 
und nordlich von dem Baruther Thal. Zwischen letztercm 
und dem alten Berliner Hauptthal ist dieses Gebiet reichlich 
durch Thiiler durchbrochen. welche offenbar Verbindungen 

zwischen beiden Thiilern bildeten. Von den 3 Thongruben 
liegen zwei (I und II) direkt an der Gorlitzer Balin,

nw. von Ilalbe, wiihrend die III. sich siidlicli davon an 
dem Rand des Baruther Thales und siidwestlich von Halbe 
befindet. Erstere liegen im Thalsand, die dritte im 
Diluvialgebiet. In letzterer liegt iiber dem unterdiluvialen 
Thon eine diliiviale Sandablagerung. A11 der Grenze der 
beiden Schichten finden sich diluviale Geschicbe, welche 
Redner ais Reste einer zerstbrten Grundmorane auffafst. 
Unter dem Thon sind glimmerreiche Sande aufgeschlossen, 
die Braunkohlenrtotzchen enthalten.

In den Gruben I und II liegt der Thon unter Tlial- 
sand, dalier ist das Alter desselbcn nicht mil Sicherhęit 
zu bestimmen, jedenfalls wird er aus der Zeit der ersten 
Vereisung stammen. Aucli hier liegen auf der Grenze zum 
Sand Gescliiebe, die etwa ein */2 m miichtiges Lager bilden, 
zahlreiclier also sind, ais in Grube III, bis 1 m Griifse er- 
reichen, zum Teil auch gesehrammt sind. Hier isl also 
zweifellos ein zerstorter Unterer Diluvialmergel. Auch 
Bernsteinstiicke, Lignit und Braunkohlenstuckehen finden 
sich an der Grenze und auch noch in den unterslen 
Schichten des Sandes. Diese diirften von einer Scholle 
unteroligoeaner Schichten lierrUhren, welche in dem Ge- 
scliiebemergel eingebettet war. Schlielslieh fand sich aber 
in diesen Grcnzschicliten ein Rennthier-Geweih, welohes 
Redner der Versammlung vorlegte. Dasselbe zeichnete sieli 
durch gute Erhaltung und auffallende Grofse aus. Es sind 
bislang 2 RennthieryArten aus dem Diluvium Norddeutseh- 
lands bekannt, die eine hat ein grofses, langesGeweih be- 
sessen uud ist Gronlandicus benannt, die andere Art hat 
ein 'kurzes Geweili gehabt, weil sie in Wiildern lebte. Das 
gefundene Stiick (liirfte also wolil der ersteren Art zuzu- 
reclinen sein. Aucli Elephas-Stofszahne und andere Knochen- 
reste wurden in dieser Schicht gefuriden. Dieselbe ist also 
ais interglacial aufzufassen.

In der Diskussion, die sich an diesen Yortrag schlofs, 
bob Dr. K o fs m a 11 n liervor, dafs bei Teubnilz, weiter 
sudlich, aucli Aufsclilusse im Thon unter Sand seien und 
aucli dort Gescliiebe an der Grenze beider Schichten. Unter 
dcm Thone lagerten ebenfalls Braunkohlensande, in denen 
zuniichst zwei kleinere Flotze, dann ein grofses bis 27 m 
miichtiges Flotz erschlossen sei. Westlieh des Teubnitzer 
Sees ist der Thon stark aufgestaucht.

Zum Schlufs erliielt Professor J a ek e l  das AYort zur 
Erorterung des Armbaues der Crinoiden.  Die Arme 
der Crinoiden (Seelilicn) sind homolog dem Ambulacral- 
gefiifs-System der Echinoidea (Seeigel). Letzteres ist 
fiinfstrahlig, indem sieli von dem auf der Unterseite befind- 
lichen Mund aus einem Ringkanal 5 radiiire Wassergefiifse 
nach dem auf der Oberseite gelcgenen Scheitel hinziehen 
und zwar unter je zwei Tafelreihen, den Ambulacral- 
tafelreihen, welche mit Poren versehen sind, durch welche 
yon den Wassergefafsrohren Fortsiitze sich durchstrecken 
und zur Bewegung und Atmung dienen. Das Wassergefiifs- 
system wird gespeist durch den Sleinkanal, welcher den 
Scheitel im Innem der Scliale mit dem Ringgefafs verbindet. 
Bei den Asteriden (Seesternen) ist das Wassergefiifssystem 
ahnlich wie bei den Echinoiden entwickelt, docli liegen 
die Radialstriingen hier in den 5 strahlenformigen Fort- 
siitzen des centralen Korpers, die Arme genannt werden, 
entweder frei (Stelleridae), oder sind von einer Reihe 
HauUchilder bedeckt (Ophiuridae).

Bei den festsitzenden Echinodermen (Pelmatozoa) be- 
dingt die dauemde Anhaftiing eine abweichende Erniilirung 
und somit eine andere Funktion der Ambulacralanhiinge,
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namlich die Herbcifiihrung durch Wimperung. Ferner fiihrt 
das Bestrcben, die Erniihrung moglichst vorteilhaft zu ge- 
stallen, zu einer Verliingerung der Ambulacralrinnen, also 
der Bildung von Armen. Bei den iilteren Formen giebt es 
eine Gruppe Tliecoidea, deren sack- oder kugclfiirmige
Kapseln mit der Unterseite festgewaclisen sind und an 

ihrcm oberen Pol den Mund haben, von dcm 5 offenc
Wimperriunen auf dem Kelchskclelt auslaufen, die durch 
Klappen des Skelettes verschlicfsbar sind. Bei anderen
iilteren Arten liegen die den Ambulacra entsprechendcn
Organe entwedor in Furchen oder auf dem Skelett. Bei 
Hybocystis sind zwei Ambulacra ais Zapfen erhoben. Diese 
Form ist mit der normalarmigen Crinoidea costata 
verwandt. Die Armbildung ist sehr verschieden, baki 
werden sie aus einer Reihe Tiifelchen zusammengesetzt, 

bald aus zwei Reihen, die alternierend stehen. Bald sind 
die Arnie einfach, bald verzweigt. Stets liiuft auf der 
inneren Seite der Arme eine Furche, auf deren Seitcn die 
Arme mit Wimpern besetzt sind, welche die Nahrung durch 
diese Furchen dem Kelclie zufuhrt. Das Ambulacralsystem 
ist um die Mundoffnung auf der Oberseite des Kelches ge- 
lagert uud entsendet nach den Armen 5 Acstc, in welchc 

die Armfurchen einmiinden.

NB. In dem Referat iiber die Dezember-Sitzung in 

Nr. 49 v. J. ist zu lesen: S. 965, rechte Spalte, Zeile 2 
von oben Folliculites, S. 966, nach dem zweiten Absatz 
Zeile 2 Selachiern, Zeile 13 I.amnidae, Zeile 15 Pulpa.

V e re in  D e u ts c h e r  M a s c h in e n - In g e n ie u re . Die

Schiffbarmachung der Donau am eisernen Thor wurde jiingst 
durch den Geh. Ober-Baurat z. D. Stambke zum Gegenstande 
einer Besprechung im Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure 
gemacht, die sich um so interessanter gestaltete, ais der 
Vortragende seine Mitleilungęn an der Hand zahlreicher 

Pliinc erstattete und auf die Beobachtungen einiger Fach- 
genossen stiitzte, welche die Arbeiten bcsichtigt und die 
neuen Schiffalirtsrinnen selbst befahren haben.*)

Es macht damach den Eindruck, ais sei die Einweihung 
aus Anlafs der Milleniumsfeier etwas verfriiht Yorgenommen. 
Die ganzc Lange der regulierten Donaustrafsc betriigt 95 km; 
an sechs Stcllen sind besondere Schiffahrtsrinnen hcrgestellt 
worden, um die vor der Regulierung vorhanden gewesenen 

Gefalle von 1 : 179, 1 : 143, 1 : 331 u. s. w. zu er- 
miifsigen. Diese Gefalle betragen jetzt 1 : 1100, 1 : 1200, 
1 : 1400, 1 : 2800, und sind soweit ganz leidlich von der 
Schiffahrt zu ilberwinden; bei der sogen. Grebenspitze aber, 

bei Zzlas-Tachalia-Uasch Grebeu ist das Gefalle mit 1 : 940 
und 1 : 800 schon ais sehr stark zu bezeichnen. Bei dem 
Dorfe Sibb endlich, 10 km oberhalb Turn-Scverin, im 
cigentlichen eisernen Thor betriigt noch jetzt das Gefalle 

1 : 350 und 1 : 450, wodurch Wasserstromungen von 3 m, 
ja selbst 4 m und mehr (in der Śekunde) entstelien. Bei 
einer Probefahrt auf diesen Strecken, die vor der Er- 
olfnungsfahrt unternommen wurde, ging die Fahrt zu Thal 
mit rasender Schnelle von statten; nur ungern gehorchte 
der Dampfer dem Steuer. Zu Berg aber soli der mit 
kriiftigstcr Maschine ausgeriistete Salondampfer so langsam 
gefahren sein, dafs man befurchtet hiitte, stellenweise ganz 
stecken zu bleibcn. Hier wird man kaum ohne den nach- 
triiglichen Einbau einer Schleuse auskommen, welchc von 
der internationalen Komroission -bereits 1879 vorgeschlageii

*) Dieser Vortrag erscheint demnaohst im Wortlaut in Glasers 
Annalcn fur Gewerbe und Bauwesen,

I wurde. Die Gesamlkosten der Regulierung haben dcm 

Yernelimcn nach 16 M iliioncn Mark betragen.

Bekanntlich haben deutsche Ingenieure an den erziclten 

Erfolgen erheblichen Antcil.

llieran kniipfte sich ein Vortrag des Herm Geheimen 

Baurat Veitmeyer: „Erinnerungen aus alter Z e it" , aus dem, 

im  Anschlusse an dic eben besprochcnc moderne technisehc 

Leistung der Donau-Regulierung, so recht der Unterschied 

zwischen dem Einst und Jetzt licrvortrat.

Der Mann, dem unscr engeres Vaterland Preufsen nach 

den Napoleonisehen Bedriickungen die Wiederbelebung der 

Gewerbthiitigkeit und die eigentliche Neuschiipfung seiner 

Industrie zu vcrdanken hat, ist Beutli, von dem der Aus- 

sprucli herriihrt: „Gewerbfleifs ist die Grundlage der

Nationalkraft". M it 28 Jahren bereits Regicrungsrat in 

Potsdam, unterbrach Beutli 1813 seine Thiitigkeit in der 

Kommission fiir die Neuordnung des Industrie- und Gc- 

werbewesens, um im  LUtzowschen Freikorps fiir die Be- 

freiung vom fremden Joche zu kiimpfen. Ein wichtigcr 

Abschnitt seiner fruchtbringenden Thiitigkeit begann 1821 
mit der Griindung des Gewerbe-Instituts, zur Heranbildung 

von Jiingern der wTerdenden preufsischen Industrie. Hier 

war alles, Lchrer, Lehrplan, Lenrstoff, Lehrmittel, neu zu 

schaffen; mit welchem Erfolge das geschehen, dafiir spricht 

der heutige Stand der vaterliindischen Industrie, die hohe 

Vollendung der Tochteranstalten jenes Gewerbe-Instituts, 

der lieutigen tcchnischen Hochschulen.

Unter den ersten Schiilern des Instituts verdient weit- 

aus da? meiste Intercsse Borsig, der 1823 mit 19 Jahren 

ais gelernter Zimmermann das Institut bezog und bis 1825 
dort b lieb , dann zu einem MUhlcnbauer (Maschinenbauer 

in Holz, wie es damals hiefs) ging und von 1832 bis 

1837 in der Egellschen Fabrik, zuletzt ais Leiter derselben 

thiitig war. A lsdann erbautc er sich eine eigene Werk- 

stiitte, deren Gebitude mustergiiltig, deren Maschinen - Aus - 

stattung aber nach unseren lieutigen Vorstellungen mehr ais 

diirftig war. 1840 war seine beste Hulfsmaschine eine i hm 

von der Regierung auf Beuths Verwcndung geschenkte 

Hamannsohe Drehbank. In schwierigen Arbeiten wurden dic 

Berliner Maschinenfabriken damals von der Wcrkslatt des 

Instituts unterstiitzt, die allen an gediegener Ausstattung m it 

Hiilfsmaschinen weit iiberlegen war und deshalb fiir die 

Zbglinge der Anstalt, die dort obligatorisch zu arbeiten 

hatten, eine reiche Fundgrube praktischen Kiinnens wurde.

D ie von Borsig 1844 auf der Deutschen Industrie- 

Ausstellung zu Berlin vorgefiihrte Lokomotive —  nicht 

seine erste, wie vielfach irrtumlich behauptet wird —  trug 

den Namcn ;jBeuth", wohl aus Dankbarkeit ihres Schiipfers 

gegen den grofsen Organisator, der das Fortkommen jedes 

seiner Zoglinge freundlich viiterlich forderte, wo er wufste 

und konnte.

Hoch interessant waren auch des Vortragendcn Mit- 

teilungen iiber das Verkehrswesen vor E infiiiirung der 

Eisenbahnen und Beuths Abneigung gegen die letzteren, 

fiir dic er die Zeit noch lange nicht gekommen eraclitete. 

Seine eigencn Schopfungen waren ihm  iiber den Kopf gc- 

wachsen! W ieviel Zeit man damals noch hatle, zeigt 

ein Fahrpostverzeichnis von 1819, aus dem Geheimrat 

Veitmeyer beispielsweise mitteilte, dafs die Fahrpost von 

Berlin nach Breslau zweimal in der Wocbe ging, niimlich 

Montag und Freitag um 11 Uhr vormittags: der damals 

443/4 Meilen lange Weg wurde in 4 Tagcn und 4 Niichten 

zuriickgelcgt.
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General versammlungen. Akt i  en- Gcś-el 1 schaft 
fiir M on tan i ii du s tri c. 9. Febrnar d. J., vorm. 10 Uli r, 

im Gcschiiftslokale in Berlin, 'Wilhelmstrafse 71.

MarMbericMc.
Borso zu Dusseldorf. Amtlichcr Preisbericlit von. 

21. Januar 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- uml 
Flammkohlen: a. Gaskohle fiir Lcuchtgasbereitung 10,00 bis

11.00 J b. Generatorkolile 10,00— 11,00 JL ., c. Gas- 
flammfórderkohle 8,50 — 9,50 JL . 2. Fettkolilen: a. Fbrder- 
kohlc 8,30— 9,50 JL ., b. melierte beste Kobie 9,50 bis
11,50 JL ., c. Kokskoble 7,60— 9,00 JL . 3. Magere Kobie:
a. Forderkohlc 8,00— 9,50 JL ., b. melierte Kobie 9,00 bis
11.00 JL ., c. Nufskohle Korn II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 JL . 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,00 — 15,50 JL .,
b. Hocbofenkoks 13,00 JL ., c. Nufskoks gebr. 15,00 
bis 1Q,00JL. 5. Brikctts 10,00— 12,00 JL . B. Erze: 1. Roh- 
spat 10,80-11,k0JL., 2. Spateisenstein, gerbst. 14,40— 16*y<!.,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam 0,00 — 0,00 JL . 4.Nassauiscber 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 10,50 JL .,

5. Rasenerze franco 0,00—0,00 JL . C. Roheisen:
1. Spiegeleiscn la. 10 bis 12pCt. Mangan 65,00 JL .,
2. Weifsstraliliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-
westfillische Marken 58— 59 JL .,* ) b. Siegerliinder Marken 
58— 59*) „/L., 3. Stableisen 59— 60 /̂L.,*~) 4. Englisches 
Bessemereisen ab VerschifTungsbafen 0,00 JL:, 5. Spaniscbes 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 JL .,
6. Deutselies Bessemereisen 0,00 JL ., 7. Thomaseisen frei 
Verbraucbsstelle 00,00 J L 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 48,80 JL ., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
61.00 JL ., 10. Luxemburger Giefsercieisen Nr. III ab 
Luxemburg 54,00 JL , 11. Deutselies Giefsereieisen Nr. I
67.00 JL ., 12. Deutselies Giefsereieisen Nr. II 00,00 JL .,
13. Deutselies Giefsereieisen Nr. III 60,00 JL ., 14. Deutselies 
Iliimatit 67,00 JL ., 15. Spaniscbes Ilamatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 74,00 JL . D. Stabeiscn: Gewohnliches Stab- 
cisen 135 JL . — E. Bleche: 1. Gewobnlichę Bleclie 
aus Flufseisen 132,50 — 137,50 JL . 2. Kesselbleche aus 
Flufseisen 152,50 JL ., 3. Kesselbleche aus Schweifs- 
eisen 177,50 JL  , 4. Feinbleche 145— 155 JL . F. Draht:
1. Eisenwalzdraht 0.00 JL , 2. Stahlwalzdraht 0,00 JL

Der Kohlen- und Eisemnarkt verharrt unverandert fest. 
In Bergwerks-Anteilen, speziell in Kaliwerten, entwickelte 
sich reges Geschiift. Die nachste Borsenversainmlung findet 
statt Donnerstag, den 4. Februar, nachmittags von 4 bis 5 Uhr, 
in der Stiidtisehen Tonhalle.

i  Dor deutscho Eisenmarkt im  Dezember. Obgleich 
im abgelaufenen Monate, wie dics gewohnlich um diese 
Zeit cinzutreten pflegt, der Eingang woiterer Auftriige etwas 
nachgelassen hat, so ist man doch allgemein mit den besten 
Erwartungen in das neue Jahr eingegangen Die yielfacli 
bis in das zweite Halbjahr hineinreiehenden Auftriige sichern 
im wesentlichen den Werken einen flotten Betrieb und fiir 
cinzelne Artikel ist die Nachfrage trotz der strengen Jahres- 
zeit eine reclit rege geblieben. Eine weitere Beeintriichtigung, 
welche aber auf den allgemcinen Geschiiftsgang von keinem 
Einflufs ist, pflegt auch alle TMale durch die Invenlur- 
aufnahme cinzutreten. Man darf, so wie die Konjunktur 
jetzt liegt, fiir das Jahr 1897 die besten HotTnungen hegen. 
Die gcgcnwiirtige Gestaltung des Markles beruht auf einer

*) Mit Fracht ab Siegen.

durchaus soliden Grundlagc und entgegen friiheren Ge- 
pflogenheiten ist man bei der ‘Wiederbelcbung des Marktes 
im abgelaufenen Jahre mit den Preiserhohungen sehr vor- 
sichtig gewesen. Selbst wo die Werke gesehlossen vorgingen, 
hat man niemals von den Vereinigungen unangemessenen 
Gebrauch gemacht; im Gegenteil, manche Preise mlifstcn 
im Verhiiltnis zu den Rob- und Halbfertigerzeugnissen noch 
eineSteigerung erfahren, um entsprechendenNutzen zu bringen.

In Obers cli 1 esi en hat der Dezember gleichfalls einen 

ruhigeren Geschiiftsgang gebracht. Dennocli ist die Verkaufs- 
thiitigkeit im Verhiiltnis zu friiheren Jahren immerhin 
noch eine reclit erfreuliche gewesen. Die meisten Werke 
haben ihre Erzeugnisse fiir das erste Vierteljalir, andere 
noch dariiber hinaus, untergebracht und schon jetzt deuten 
alle Umstiinde auf ein lebhaftes Friihjahrsgeschiift. Die 
Preise sind auf der ganzen Linie fest geblieben und auch 
die Abnchmer scheinen dem etwas ruhigeren Geschiiftsgang 
keine Bedeutung beizumessen. Der Absatz von Walzwcrks- 
erzeugnissen ist, gestiitzt durch eine ziemlich starkę Nach
fragc vom Auslande, durchweg flott gewesen und hier 
sowie auch bei den Stahlwerken ist eine Beeintriichtigung 
des Geschiiftes kaum zu merken gewesen. Bleelie siiul 
ziemlich still. Dagegen liegen an Bahnmaterial belang- 
reiche Auftriige vor. Den Vcrhaltnissen entsprechend be- 
friedigend ist die Bescliaftigung der Maschincnfabriken, 

Eisengiefsereien sowie der Koństruktionswerkstiitten. Die 
folgenden Ausfiihrungcn geben niihere Mitteilungen Iiber den 
rhein i sch-west  iii 1 i s c h e n Eisenmarkt .

Eisenerze liatten im Dezember anhaltend flotten Absatz. 
Die Siegerliinder Erzgruben konnen, trotzdem sie in leb- 
liaftester Forderung begrilfen sind, den Anforderungen der 
Hiitten kaum geniigen. Es kommen deshalb aus- 
iiindische Erze in grofseren Posten auf den Markt und 
abermals erliifst dic deutsche Eisenindustrie an die Eisen- 
bahnverwaltung den Mahnruf, die Frachten von Luxemburg- 
Lotbringen noch weiter zu ermafsigen, anderenfalls, so 
wird in den betretfenden Artikeln ausgefuhrl, wiirde eine 
Verschiebung der Eisenindustrie des Rhein- und Ruhrbezirks 
nach Lothringen die unausbleibliche Folgę sein. Die Preise 
fiir Eisenerze sind im wesentlichen dieselben geblieben.

Auf dem Rohe i scnmarkte  war die Tendenz wiibrend 
des abgelaufenen Monats eine durchaus feste. Wie sich aus 
der Statistik ergiebt, hat die Erzeugung an Roheisen in 
Deutsehland stetig zugenommen, am starksten die von 
Thomaseisen. Miftlerweile sind auch die Verhandlungen 
zwischen der rheiniscli - westfiilisehen und der Siegerliinder 
Gruppe von llochofenwerken formell zum Absehlusse ge- 
kommen, Die Vereinigung ist vom 1. Januar ab ins 
Leben getreten und zwar unter dem Namen Roheisensyndikat 
zu Dusseldorf, wiibrend in Siegen eine besondere Yerkaufs- 
stelle eingerichtet wurde. Desgleiclien ist noch von Interesse, 
dafs das Abkommen der rheinisch - weslfiilischen Thomas- 
werke mit den Luxemburger Hiitten wieder um ein Jahr 
verliingert worden ist.

Auf dem Walzeisen markte ist die Nachfrage ver- 
haltnismiifsig am regsten gewesen. Aufser den Fertig- 
erzeugnissen waren namentlich Halbfabr ikatc aufser- 
ordentlich gesucht. Stabeiscn erfreute sich eines ungemein 
flotten Absatzes bei festen Preisen. Lagervorr:ite sind fast 
nirgendwo mehr yorhanden; dieselben kamen nur bei 
kleineren Werken und auch dort nur voriibergehend vor. 
Die Preise stehen zu den Rolistotfen noch nicht im richtigen 

Yerhiiltnisse und man scheint in den Abnehmerkreisen
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bereits jetzt mit einer demniichstigen Preiserhohung zu 
.reclinen. Der Yerband sUddeutscher Stabeisenwalz- 
werke ist bereits mit einer Erhbhung des Grundpreises 
um 5 JL. vorgegangen. Dabei soli iiber das erste Halbjahr
1897 hinaus nicht verkaufi werden. In Triigern ist der 
Bedarl augenblicklich meist gedeekt. Die Kor>juuktur ist 
fur diesen Artikel trotz des ausliindischen Wettbewerbs 
eine entschieden gUnstigerc geworden, da die Produktion 
durch andcrweitige Inanspruchnalime der Walzenstrafsęn 

vielfacli beschriinkt werden mufste. Die laufende Notierung 
ist 102 JL. und mehr; Fractitgrundlage Burbarh fiir Rhein- 
land-Westfalen ungefiihr 115 bis 116 JC. Bandeisen 
zeigt gegen den Vormonat in den’ Absatzverhiikiiissen wenig 
Aenderung. Etwas naehgelassen hat im Dezember die 

Beschiiftigung der G robbl ec h w al z w erkc. Die Bildung 
des Syndikates deutseher Grobblechwalzwerke wurde im 
Dezember beschlossen; die endgUltige Konstituierung soli 
Mitte Januar erfolgen und den noch nicht vcrtretenen 
Werken die Moglichkeit des Beitritls bis dahin offen gelialten 
werden. Die Beschiiftigung der Fein blechwalzwerke 
ist noch eine sehr ungleichmiifsige; die meisten Produzenten 
haben jedoch geringeren Eingang yon Auftriigen zu ver- 
zcichnen ais im Vormonat. Die Preise sind noch im allge- 
nieinen sehr niedrig. Eine geringe Besserung ist fiir Walz- 
drab t sowie auch fiir gezogen e D rSht e zu bemerken; auch 
Drahtsti fte sind etwas besser gefragt. Nielen finden 
befriedigcnden Absatz und werden im Preise bereits hoher 
gelialten ais im Vormonat.

Bei den M a s c h i n e n f a b r i k c n  und E i s  e ng  i cis er e i e n 

ist der E ingang von Auftriigen ein befriedigender; derselbe 

hat jedoch gegen den Vormonat nur wenig, stellenweise 

gar nicht zugenommen. Immerhin ist die Lage der Giefsereien 

eine giinstige, wras am besten aus der Thatsache erhellt, 

dafs die Preise fiir Gufswaren vom Verein Deutscher Eisen- 

giefsereien um 20 JL- pro Tonne erhoht worden. Die 

K o n s t r u k t i o n s w e r k s t a t t e n  sind gut m it Auftriigen 

versehen und viele neue grofsere Auftriige koinmen in der 

niichsten Zeit yoraussichtlich auf den Markt. Bei den 

K ii h r e n g i e  fse r e i e  n war der Versand infolge der ver- 

haltnisrniifsig lang anhaltenden milden W itterung noch 

lebhaft und die im Vormonate erhohten Preise wrurden im 

Dezember schlank bew illigt. Man hegt die besten Hoff- 

nungen fiir die Zukunft. Den B a h n w a g e n a n s t a l t e n ,  

welche im ganzen befiiedigend beschiiftigt waren, stehen 

neue Auftriige an Guterwagcn bevor.

Zum  Vergleiehe der Preisbewegung im Dezember mit 

der der Yormonate slcllen w ir im  folgenden die End- 

notierungen der letzten drei Monate gegeniiber.

1. Nov. 1. Dez. 1. Jan.
J i . JC.

Spateisenstein gorostet 144— 160 144— 160 144— 160
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan 60 60-61 60-61
Puddelroheisen Nr. I, rhein.-

westf. Marken 58-59 58-59 58-59
(lesgl. Nr. I I I 42 42 42
Gielsereiroheisen Nr. I 66 67 67

„ H I 58 60 60
Bessemereisen 63 65 67
Thomasroheisen 59 59 60-61
Stabeisen (Schweifeeisen) 131 131 131

„ (Flufseisen) 126 126 126
Winkeleisen 136-140 136-140 136-140
Bandeisen 136 136 136
Kesselbleche von 5 mm Dicke

und starter 177,50 178-180 178

1. Nov. 1. Dez. 1. Jan.
Siegener Feinbleche aus Schweifs- J i . J i . JL.

eisen 160 160-165 160— 165
Kesselbleche aus Flufseisen 150-155 153-155 153
Stahlwalzdralit 112— 118 112-118 112— 118
Drahtstifte 130-135 130-135 130-135
Nieten (gute Handelsqualitat) 200 200 205-210
Grubenschienen 112 112 112

Siegerlitnder Eisenmarkt. Monatsbericht des Berg- 
und Hiittenmiinnischen Vereins zu Siegen pro Januar 1897. 
Ein Rtiekblick auf die geschiifilichen Ergebnisse des ab- 
gelaufenen Jahres ergiebt ein im allgemeinen beliiedigendes 
Ilesultat. Die Mitte 1895 begonnene giinstige Geschiiftsperiode 
hat dauernd in 1896 angehallen, sie hat in einzelnen Zweigen 
sehr giinstige Resultate fiir alle Teile und besonders fiir die 

Arbeiterbevolkeruug eine reicli 1 ic.he Arbeit, damit auch eine 
bessere wirtschaftliche Lage ergeben. Wie es seheint, werden 
die Verhaltnis8e fiir das Jaiir 1897 dieselben bleiben. Den 
grofstea Vorteil dieses seit Jaliren entbelirten Aufschwungs 
haben die Gruben gehabt. Nach ihnen kommi die Rolieisen- 
erzeugung, wiihrend die Walzwerke sowie die Eisen- 
giefsereien bislier den geringsten Nutzen hatten. Die besseren 
Maschinenfabrikcn und Werkstiitten fiir Besonderheiten sind 
zufrieden. Alle Zweige der Eisenihdustrie sind aber reichlich 
mit Arbeit versehen, der Unternehmungsgeist ist wieder 
gestiirkt worden, sodafs ein seltfen frischer Zug durch das 

ganze an der Eisenindustrie beleiligte Gewerbe geht.

Keineswegs ist aber die Lage der deutschen Industrie 
auswiirts wie hier derart, dafs sie mit Riicksicht auf andere 
Klassen der Bevolkerung aufhoren iniifste an der Verbesserung 
derselben, an der Verstiirkung der Grundbedingungen und 
damit an der Hebung der Gesundheit zu arbeiten, die es 
ihr ermogliclien wird, auch in kommenden schlechten Zeiten 
der Arbeiterbevolkerung miiglichst das jetzt vorhandene Mafs 
von Arbeit zu erhalten. Oline Rucksicht auf die zufiillige 
augenblickliche Lage wird auch das Siegerland im laufenden 
Jahre auf die Yerbesserung seiner ungliicklichen Fraclit- 
verhaltnisse bedacht sein miissen, will es seine Industrie 
und seine schonen sozialen Verhiiltnisse erhalten.

Von hervorragender Bedeulung fiir die Erhaltung eines 
geregelten Verkehrs in Roheisen ist die vor kurzem erfolgte 
Vereinigung des Rhein.-Westf. Roheisensyndikats mit der 
liiesigen Verkaufsvereinigung fiir Roheisen. Den Vorsitz in 
dieser gemeinsamen Yereinigung fiihrt die rhein.-westf. Gruppe, 
wahrend der stcllvertretcnde Vorsitz von der Siegerliinder 
Gruppe besetzt wird. Die Befiirchtung, dafs durch diese 
Thatsache der Verkelir der Siegener Abnehmer mit iliren 
bisherigen Bezugsąuellen im Lande erschwert werde, ist 
dadurch gehoben, dafs die Verkaufsstelle in Siegen be- 
stehen bleibt und den Verkehr fur die liiesigen Werke 
vermittelt. Der Verkauf fur Spiegeleisen sowie der ailer 
Roheisensorten fiir das Ausland verbleibt der Siegener 
Verkaufsstelle. Diese Vereinigung ist zuniiclist bis Ende
1898 geschlossen und liiuft stillschweigend ein Jahr weiter, 
wenn nicht bis Mitte 1898 Kiindigung erfolgt ist.

Auf dem liiesigen Eisensteinmarkt haben im abge- 
laufenen Jahresviertel nur yerhiiUnismiifsig geringftigige 
Umsiitze stattgefunden, nachdem vor etwa 4 Monaten die 
gesamte, derzeit fiir Lieferung im III. bezw. im II. und
III. Viertel dieses Jahres verfugbare Menge zum Absclilufs 
gelangl war. In der letzten Zeit melirt sieli nun die 
Nachfrage fiir spiitere Lieferung; der Vorstand des Eisen- 
steinvereins hat deslialb in der am 16. d. M. stattgehabten 

Sitzung iiber die Preise Beschlufs gefafst, Danach werdeu
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einstweilen die fiir Lieferung im Winterhalbjalir 1897/98 
verlaugten Posten mi( einem Preisaufschlage von 0,50 UL 
per t fiir rohen und 0,70 UL per t fur gerosteten Spat 
abgegeben werden. Die Forderung der Vereinsgruben 
betrug im verflossenen Jahre 1 681 000 t, 282 000 t mehr 
wie 1895. Innerhalb des Yorjahres selbst hat eine weitere 
Yermehrung der Forderung stattgefunden, indem das zweite 
Halbjahr 57 000 t mehr lieferte, wie das erste. Die stiirksle 
arbeilstiigliche Leislung wies das letzte Vierteljahr auf 
mit 5654 t und innerhalb desselben der Monat November 

mit 5865 t.
Der. Markt in Siegerliinder Roheisen ist auch im ver- 

flossenen Monate unveriindert giinstig geblieben, obwohl 
nur wenige grofse Abschliisse gethatigt wurden. Die Auf- 
trage, welche im Dezember hereingeholt wurden, bestehen 
hauptsaclilicli aus kleinen QuantitiUen, welche fiir Lieferuug 
im erslen Semester d. J. gekauft worden sind, und aus 
einigen grofscren Mengen zur Lieferung im drittcn Jahres- 
yiertel. Im ganzen war das Geschiift infolge der Feiertage 
und der bevorstehenden Jahreswende ruhig. Die Erzeugung 
der lllitten war infolge des herrschenden Koksmangels, der 
sich noch infolge des Weihnachtsfestes verscharfte, einige 
Tausend Tonnen geringer ais im November, wiihrend der 
Versand etwas stiirker war. Demzufolge haben die Be
stande um ca. 3000 t abgeuommen. Am Monatsschlufs
behielt der Verband noch ein Aibeitsąuantum zu Buch, 

welches den vereinigten Hlitten auf weitere 7 Monate Be- 
schaftigung sichert.

Wiihrend die Walzwerke im Dezember vielfach iiber 

Mangel an Spezilikatiouen klagtcn, ist in der ersten Iliilfte 

Januar eine grofsere Lebhaftigkeit im Fcinblechgescluift ein- 

getreten. Die Zuriicklialtung im Dezember dlirfte also 

vorwiegend auf die Riicksicht des Jaltresabschlusses und der 

dabei wiinschcnswerten Iłiiumung der Liiger zuzuschreiben 

sein. Preise sind unveriindert. I ii Altzeug ist ein voll- 

stiindiger Mangel eingetreten, Preise sind daher steigend. 

Schrott wird m it 60— 62 bezahlt. Alle anderen Fabri- 

kationen sind vollauf bescliiiftigt.

Submissioiien.
28. Januar 1897, vorm. 11 Uhr. K ó n i g l .  C e n t r a l -  

V e r w a l t u n g  d e r  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e  K o n i g  

u n d  K O n i g i n  L o u i s e  z u Z a b r z e .  Lieferung des in 

der Zeit vom 1. April cr. bis 31. Marz 1898 fiir die 

Konigl. Steinkohlenbergwerke Konig bei Kijnigshtitte O. S. 

und KOnigin Louise bei Zabrze O. S. erforderlichen Dynamits 

nebst Ziindreąuigiten. Der Bedarf w ird voraussichtlich 

betragen: I. Fiir Konigl. Grube. 18 000 kg Guhr-Dynamit, 

100 000 Ringe weifse Ziindschnur, 12 000 Ringc Gutta- 

percha-Zundsclinur, und 120 000 Stiick Ziindhutchen.

II. Fur Konigin Louisegrube. 16 000 kg Guhr-Dynamit, 

50 000 Ringe Guttaperclia-Zundschnur, 150 000 Stiick Ziind- 

hiitchen. I II . Fiir Friedrichs-Grube. 11 500 kg Gelatine - 

Dynamit, 7500 Ringe weifse Ziindschnur, 110 000 Stiick 

ZiindhiUchen. Die Lieferungsbedingungen konnen in dem 

Materialien-Bureau der Konigl. Central-Verwaltung ein- 

geseben, oder auch gegen Ersfattung der Sclireibgebiihren 

von 1,20 UC. abscliriftlich bezogen werden. Angebote 

sind, portofrei, versiegelt und mit der Aufschrift: „Angebot 

auf Dynam it" versehen, einzureichen.

30 . J a n u a r  1897, naclim. 3 Uhr, K o n i g l i c l i e  

V e r w a l t u n g  d e r  K r e i s - I r r e n a  n s t a l  t i n E r l a n g e n .  

Bedarf vou 1 550 000 kg Stiickkohlen La., 40 000 kg 

Koks, 800 Ster Fohrenscheitliolz Ta. Nach Eiusichtnahme 

der aufliegenden Bedingungen sind schriftlichc Angebote 

einzusenden.

30 . J a n u a r  1897, morgens 10 Uhr. K o n i g l i c l i e  

B e r g f a k t o r e i  St.  J o l i a n n .  Absclileifen und Aufhauen 

der stumpfen Fęilen in 1897/98. Angebote sind m it der 

Aufschrift „Angebol auf das Aufhauen der stumpfen Fe ilen " 

einzureichen. Bewerbungsbedingungen konnen eingesehen 

oder gegen Einseudung von 20 Pfg. abscliriftlich bezogen 

werden. finde der Zusclilagsfrist: 8. Februar 1897.

1. F e b r u a r  1897, vorm. 11 Uhr. K o n i g l i c l i e  B e r g -  

i n s p e k t i o n V I  i u R e d e n  (Kreis Ottweiler). Lieferung 

von 750 cbm Eiclienschneidholz, 200 cbm Buclienschneid- 

liolz, 2000 cbm Kiefernsclineidliolz, 800 cbm Eichcn- 

schwarten und 1000 cbm Kiefernschwarten fiir das Berg- 

werk Reden im  Etalsjalirc 1897/98. Die Erteilung des 

Zuschlags erfolgt bis 15. Februar. Angebote sind ver- 

schlossen und mit entsprechender Aufschrift versehen, an 

die Materialienverwallung einzureichen, woselbst auch die 

Bedingungen eingesehen, oder gegen Einseudung von 60 ^  
in Abschrift bezogen werden konnen.

6. F e b r u a r  1897, morgens 10 Uhr. K o n i g l i c l i e  

B e r g f a k t o r e i  St.  . J o l i ann .  Anlieferung von ungefiilir:

15 000 kg Guhrdynamit, 30 000 kg Gelatinedynamit, 

1600 kg Sprenggelatine und 550 kg Z iindpatronen; Bedarf 

in derZeit von Anfang April bis Ende September 1897. Ferner 

ungefahr: 15 000 kg technischen Gummiwaren, 200 000 kg 

feuerfesten Thonsteinen und 90 000 kg feuerfestem Mortel 

(Cement); Bedarf in 1897/98. 200 000 kg Sturz-, Kessel-,

ltiffel-, Reservoir- und Weifsblechen, 3000 kg Treibriemen- 

reparaturleder, 200 t Hakennageln (Grubenschienenniigoln) 

und 50 t Laschen zu Grubenschienen. Angebote sind m it 

der Aufschrift „Angebot auf die Lieferung von Dynamit, 

Gummi etc." (Gegenstand, welcher angeboten w ird, ist an- 

zugeben) einzureichen. Lieferungsbedingungen konnen ein

gesehen oder gegen Einseudung von 25 Pfg. fiir jede 

Nunnner abscliriftlich bezogen werden. Ende der Zuschlags- 

frist: 20 Februar 1897.

10. Februar d. J . ,  vormittags 10 Uhr. Wasser- 
deputat ion Danzig.  Fiir Betriebsperiode 1. April 
1897/98 Lieferung von 350000 kg englischen Mascliinen- 
kohlen (steam smal). Bedingungen sind im technischen 
Bureau der Kanał- und Wasserwerke einzusehen oder 
kijnneri dort abscliriftlich bezogen werden.

P e r s o n a 1 i e 11.
Y e r l i e l i e n :  Der Kronenorden II. Klassc dem Direktor 

der Geologischen Landes-Anstalt und Bergakademie zu 

Berlin, Geh. Oberbergrat Dr. H a u che  c o r n e ;  der Rote 

Adlerorden IV . Klasse dcm General- Direktor des Kolner 

Bergwerksvereins-, Bergrat K r a b l c r  zu Altenessen, dem 

Bergrevierbeamten Oberbergrat N e u m a n n  zu Ilalberstadt, 

dem Oberbergamts - Markscheidcr F i n k z u  Dortmund, dem 

Professor der Bergakademie zu Claustlial, Dr. I la n ip e ,  dem 

Landesgeologen Dr. L o r e t z  in Berlin.


