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Gestdnsmaffiietisuius.

Das Stadium desselben ist schon iiber cin Jalir- 

hundert alt und trotzdcm konnte man bisher nicht be- 

haupten, seine Ursacbe bestimmt erkannt zu liaben.

„Ais ich im Jahr 1796 am frankischen Ficlitcl- 

gebirge, wo ich dic Stelle eines Oberbergmeisters be- 

kleidete," sclireibt Humbo ld t  im Kosmos, IV, l.Anin. 

124, vden so merkwiirdigen polarischen Serpentinberg 

(Ilaidberg) bei Gefrefe auffand, welcher in einzelnen 

Punkten bis in 22 Fufs Entfcriiung auf dic Abweicliung 

der Nadel wirkt wurde diese Frage besonders angeregt/f 

Doch wurde yon Humbo ld t  und zu dessen Zeiten noch 

nicht streng zwischen eigentlichem Gesteinsmagnetismus 

und dem „Gcbirgsmagnetismus" untersebieden; unter 

letzerem yersteht man jetzt scliwachc „Induktions- 

wirkungen des erdmagnetischen Feldes", also vom Erd- 

magnetismus induziertc Dcklinationskrafte der Gesteins- 

massen ganzer Berge oder Gebirge. Beim Gesteins- 

magnetisnius dagegen finden wir starkę, aber regellos 

am Gesteinskorper verteilte Magnctpole; dic magnetischen 

Gcsteinspartiecn yerbalten sieli wie pormanente natiir- 

liche Magneto, und wrenn man einen Tascbenkompafe in 

weniger bis zu 100 cm Entfernung an einem solchen 

Fclsen cntlang fiilirt, so beobacbtet man unrcgelmafsig 

und plotzlich wechselnde Ablcnkungcn, oft auch voll- 

standige Umdrehungen der Nadel. In grofeeren Ent- 

fernungen Iiebcn sich diese ortlicben Beeinflussungcn 

grofstcnteils auf und nur selteri bewalirt da der Gesteins- 

korper einen die Magnetnadel richtcnden Einflufs.

Noch zu I l umbo ld ts  Lebzeiten wurde ermittelt 

einmal, dafs Gesteine, wclcbe Eiscnvcrbindungen und 

insbesondere Magneteisen ais Bestandteil fiihren, vor- 

zugsweise diese Erscheinnngen erkennen lassen, anderer-

seits dafe letztere sich auf die freiliegenden, den atmo- 

spbarischcn Einfliissen besonders ausgesetzten Fclsmassen 

bcschranken; an Berggipfeln tritt Gesteinsmagnetismus 

fast regclmiifsig auf, an von dort abgerollten Blocken 

selten, an in engen Tbiilern anstchendcn sowie in Stein- 

briichen aufgesclilossenen Gesteinen fast nie. Man 

glaubte ais Yorbedingungen des Gesteinsmagnetismus 

hinstellen za diirfcn einmal den Gelialt des Gesteins an 

Erz, womoglieb Magneteisen, und andererseits eine Auf- 

lockerung des Gesteinsgefiigcs unter dem Einflusse der 

Atmospharilion und der Temperaturschwankungen, dic 

den Erzteilchen, von denen jedes einzelnc ais ein klciner 

Magnet betrachtet wurde, erlaubte, eine die Gesamt- 

wirkung begunstigende Stellung (Orienticrung) einzu- 

nelimen.

Erstgenannte Bedingung hat auch nach jetzigem 

Standc unserer Kenntnisse insofern Geltung, ais z. B. 

der an Magneteisen reicliere Basalt ofter und im allge- 

meinen kraftiger magnetiscb befunden wird ais wie der 

von jenem fast ganz freie Granit; dafs aber der Mineral- 

bestand im Grunde genommen den Magnetismus niclit 

induziert und bestimmt, war eigentlich sclion durch die 

zu Beginn aller cinschlagigen Beobachtungen gemachten 

Fundę magnetischer Granitklippen (an den Schnarcher- 

und Hobneklippcn im Harz wurde 1785 von Trebra> 

am Ilsenstein 1793 von Zach Magnetismus erkannt) 

erwiesen.

Nachdem der Mineralbestand seiner Bedeutung ais 

Grundbedingung yerlustig gegangen, niufste naturgemafe 

den atmospharischen Beeinilussungen um so grofeere Be- 

achtung geschenkt werden und insbesondere der a tm o 

spharischen E lek tr iz i tat .  Die Beobachtung, dafe
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magnctische Gcsteinspartieen Schmclzwirkungen von 

Blitzschliigen aufwiesen, gab wolil dic Anrcgung, dafs 

E. Naumann 1885 beziiglich japanischer Laven und 

A. Se 11 a 1891 fiir Gnoise und Serpontinfelsen des 

Monte-Rosa-Gipfel den Magnctismus fiir durch Blitzschliige 

verursacht erkl;irten,

Dieser Meinung hat nun F. Pockels (in Dresden) 

eine festere Begriindung gegeben durch Experimenlal- 

Untersuehungen, welche er in Verbindung mitM. Toepler 

ausfiihrte und von denen er im N. Jahrb. f. Min. 1897,

I. 66 berichtet.

Wenn namlich die Ursache des Gesteinsmagnetismus 

ganz a l lgemcin  in Entladungen der atmospharischen 

Eloktrizitat zu suchen ist, dann mufe es auch moglich 

sein, permanenten Magnetisnius in Gcsteinsstiieken 

kiinstlich dadurch zu erzeugen, dafs man hinreichend 

kriiftige elektrische Entladungen iiber deren Oberfląche 

liin stattfmden liifst. Ausgefiihrt wurden die im all- 

gemeinen gcgliickten Versuche an Gcsteinsstiieken von

14 Fundorten und mittelst einer Toeplerschen Influenz- 

maschine mit 40 Seheiben, welche an Wirksamkeit selbst 

die grofsten bislier Yorhandenen (sowcit sie unter ge- 

wohnlichem Druck arbeiten) UbertrifTt Zwischen ihren 

4— 8 cm voneinander entfernten Polen wurden die zu 

untersiichcndcn Gesteinshandstiicke derartig aufgestellt, 

dafs dic Entladungslunken liings ihrer Oberfląche nahe 

geradlinig oder im Bogcn um eine Kante herum ver- 

liefen. Dabei waren meist 2, bisweilen auch 4 Toeplerschc 

Schaehtelbatterieen von je 22 000 cm Kapazitiit ein- 

geschaltet, und diese wurden 30— 60 mai iiber dasselbe 

Gesteinsstiick entladcn. Die gesamte bei einem Versuch 

zur Entladung gebrachte Elektrizitiitsmenge kann darnach 

im Maximum auf i/50 bis %  Coulomb gesehatzt werden, 

das ist nur ein sehr kleiner Bruchteil (vielleicht Yiooo) 

yon derjenigen, welclie W. Koh l rausch  und E. Riecke 

fiir einen kriiftigen Blitz annehmen. Indessen ist es 

wahrscheinlich, dafs fiir die magnetisierende Wirkung 

weniger dic gesamte zur Entladung kommende Elektri- 

zitStsmengc, ais die dabei erreiclite maximale Strom- 

starke mafsgebend ist, und diese diirfte bei diesen 

Battcrieentladungcn wegen ihrer viel kiirzeren Dauer 

wolil derjenigen eines Blitzes der Grofsenordnung nach 

bedeutend naher kommen. Immerhin darf man schliefsen, 

dafs, wenn schon bei den Yersuchen eine merkliche 

Magnetisierung erreicht wurde, ein Blitz, sclbst wenn 

er sich auf der Oberfląche des Fel sens yielfach Yerzweigt, 

umsomehr imstande sein mufs, die in der Natur beob- 

achteten magnctischen Wirkungen hcrvorzubriiigen.“

Yor und nach dcm Versuch wurden die Gestcinsstiickc 

durch Yorbeibewegen an der etwa 4 cm langen Nadcl 

einer Bussole sorgfaltig auf polaren Magnetisnius gepriift. 

Sehr stark (die Nadel um 90° ablenkend) bis ziemlich 

stark magnctisch erwiesen sich darnach Schillerfels von 

der Baste im Harz, Serpentin von Waldheim und 

;;Basaltit" yon Cainsdorf, stark auch Augitporphyr aus

dcm Fassathal; in anderen Gcsteinen dagegen vcrmochte 

Yermutlich wegen noch zu geringer Elektrizitatsmenge, 

nur schwacher bis sehr schwacher Magnetisnius hervor- 

gerufen zu werden, im Granit vom Brockengipfel sogar 

gar keiner, wiihrend Granit yoiu Ilsenstein (der nach 

mikroskopischer Priifung Magneteisen cnthalt) ziemlich 

stark magnctisch, jedoch nach einigen Tagen wieder 

rttckfallig wurde. In einem schon Yon Natur ziemlich stark 

magnetischcn Basaltstiicke vom Sattelberg im Erzgcbirge 

zeigte sich der polare Magnetisnius nach dcm Versuchc 

stark Ycrandert. —  „Was dic Art der erzeugten magne- 

tisehen Verteilung betrifTt, so erwics sich dieselbe, 

wenngleieh im allgemcincn die nach dem ringformigen 

Verlauf der Kraftlinien zu erwartende entgegengesetzte 

Polaritiit der Oberfląche zu beiden Seiten der Funken- 

bahn erkennbar war, ais sehr unrcgelmalśig, wofiir wohl 

in der unregelniafsigen Gestalt und Inhomogenitat der 

Gcsteinsstiicke eine ausreichende Erkliirung zu er- 

blicken ist."

P o c k e l s  mochte iibrigens herYorgehoben wissen, 

j,dals es sowohl bei den besprochenen Versuchcn, ais 

bei dem natiirliehen Gesteinsmagnetismus auf die Fahig- 

keit der Gesteine, r e m a n e n t  en ^Magnetisnius anzu- 

uehmen, also die Coerc i t ivk ra f t  ankommt. Wie weit 

diese der temporaren Magnetisierbarkeit, deren Mafs die 

sogenannte Magnetisicrungskonstante bezw. Magneti- 

sierungsfunktion ist, etwa parallel geht, miifete durch 

Magnctisierungsversuche mit stationarem Strom (wic sie 

zur qualitativen Orientierung Yon W  u rm  und 

Z imn ie rhackcs  an Basalt angestellt worden sind) fest- 

gestellt werden, hat aber fiir dic hier behandelte Frage 

kcin unmittelbares Interesse."

Das Ergcbnis der Versuche, namlich dafs in den 

Entladungen der atmospharischen Elcktrizitiit die Ursache 

des natiirliehen Gesteinsmagnetismus zu suchen ist, 

mochte Pockels  gem durch Naturbcobachtungen noch 

bestatigt sehen; die Ausfiihrung derselben stellt er sich 

so Yor, dafs man die magnetische Vcrteilung in einer 

isolierten Feldmasse (am besten Basalt) zu yerschiedenen 

Zcitcn genau registrierte und Veranderungen derselben 

nach einem heftigen Gewitter fandc.

Aus der allgemeinen Verbreitung des Gesteins

magnetismus, infolge deren sich von jeder hervorragcnden 

Felsklippe und insbesondere jeder Basaltkuppe magne

tische Polaritiit von Yornherein erwarten liifst, crgiebt 

sich aber auch die Notwendigkeit. jenen in der Praxis 

zu beriicksiehtigen. Zwar dem Markseheider droht 

wohl hieraus keine Storung seiner Arbeiten, obwohl in 

einem Lava-Steinbruche an der Via Appia bei Rom 

ein magnetischer Punkt noch mehrere Meter unter der 

Oberfląche gefunden werden sein soli, aber wohl dem 

Geologen und Forschungsreisendcn bei seiner Orientierung 

mittels des Kompasscs. So wird z. B. von Bergassessor 

B o rn h a r d t  berichtet, dalś er dies bei der Routen-
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aufnalimc seiner Forschungsrcise an allen hervorragcnden 

Punkten des Granitgebictcs am Nordostufer des Nyassa- 

Sees empfunden habe. O. L.

®

Eisenerzeusnuig umnittelbar aus dem Erze.
Im Jalire 1869 wurde in einer Versammlung der 

Britisli Association zu Exeter iiber die Darstellung reinen 

Flufeeisens berichtet, wie solche A. Matthięssen und 

S Prus-Szczepanowski im Laboratorium zur Ausfiihrung 

gebracht liatten. Die Aufgahe, fiir wisseriscliaftliche 

Zwecke ein absolut reines Eisen zu erzeugen, darf nach 

dem Vortrage ais nahezu gelost belrachtet werden, da 

das aus dem besprochenen Yerfahren liervorgehende 

Eisen keine anderen Beimiscliungen cnthiilt ais ganz 

geringe Spuren von Schwefel — nach einer Analyse 

des Professors Abel in 100 Teilen nur 0,00025 Teile. 

Bei dcm Versuche war reines Eisenoxyd mit Wasserstoff 

in einem Platintiegel reduziert, der auf diese Weise 

erhalłene Eisenschwamin zu einem festen Rcgulus zn- 

sammengeprefet und im Kalktiegel mittelst des llydro- 

oxygengas-Łotrohres eingeschmolzen worden. Aufeer- 

ordentlicheVorsiclitsmafsregelnnnifstcnbeobaclitet werden, 

um die Rohmaterialien in yollkommen reinem Zustande 

zu erhaltcn. Zur Reduktion des crlangten reinen Eisen- 

oxydes diente ein bedachter, mittelst eines grofsen 

Bunsenschen Brenners erhitzter Platintiegel, welchem 

das Wasserstoffgas mittelst eines bis auf seinen Boden 

liinabreichenden Platinrohres derartig zugefiihrt wurde, 

dafs das zuvor gereinigte und gctrocknete Gas stets in 

geringem Ueberschusse vorhanden war. Zur Zusammen- 

pressung des dargestellten feinen Eisensehwammes zu 

einem cylindrischen Metallkbnig konnte ein yorhandenes 

Priigwerk benutzt werden, welches stark genug war, 

zur llerstellung des Schmelzgefiifees auch den zu feinstem 

Pulver gebrannten Kalk in die Tiegelform zu pressen. 

Das Schmelzcn des in den Kalktiegel eingesetzten 

Eisenstiickes bewirkten dic Flammen zweier Ilydro- 

oxygengas-Lotrolire, von denen das eine auf die Aufsen-, 

das andere auf die Inncnseite des Tiegels gerichtet war, 

wobei aber ungeachtet der kurzeń Schmelzdauer nicht 

verhindert werden konnte, dafs ein grofser Teil des 

Eisens sich oxydicrte. Die Menge des Abbrandes 

sehwankte zwisclien 25 und 50 pCt. Um einen gut 

geschmolzenen festen Eisenrcguhis zu erhaltcn, mufete 

man das Metali in einer WasserstolT-Atmosphare erkalten 

lassen, welche durch Absperren des. Sauerstoffes in dem 

das Innere des Tiegels erhitzenden Lotrohre leicht her- 

zustellen war.

Bemerkcnswert ist, dafs der erlangte feine Eisen- 

schwamm wahrend der Reduktion nur durch Unterlialtung 

einer Wasserstoff-Atmosphare vor der Oxydation hewahrt 

werden konnte, dafs derselbe nach dem Verlassen des 

Reduktionsgefafecs vor dem Sauerstoffangriff der Luft 

noch durcli festes Zusammenpressen geschiitzt werden 

mufete und dafs dieser Yorsichtsmafcregcln ungeachtet

selbst bei sorgfaltiger Regulicrung der Flamme im 

Schmclztiegel noch cin erheblicher Abbrand erfoigte.

Damit sind dic Schwierigkeiten gekennzeichnęt, mit 

welchen die auf die unmittelbare Eisencrzeugung ge- 

richtete —  die Beseitigung des lloehofens erstrebende — 

IIiittenpraxis zu kiimpfcn hat. Unter den Iliittenmiinnern 

unserer Zeit, welche sich das Ziel gesteckt haben, die 

direkte Eisengewinnung, aus welcher unter allen 

Umstiinden ein Eisen von reinster BeschaiTcnhoit hervor- 

gelit, in wirtscliaftlicher Weise fiir den Grofebetrieb 

nutzbar zu niachen, lcuchten Dr. C. W. Siemens, Blair 

und Du Puy liervor.*) Das eigentliche Ziel, ein Flufe- 

eisen zu gewinnen, hat niemand von ihnen erreicht, 

da keinem eine praktisch vcrwendbare Ofenfeuening zu 

Gebote stand, in welcher wie im Knallgasgeblase weiches 

Eisen geschmolzen werden kann. Die Bewalirung des 

Eisensehwammes vor der Oxydation im Reduktionsraume 

gelang, wenn auch nicht yollkommen, Dr. C. W . Siemens 

wenigstens bei seinem ersten Yerfahren unter Bcnutzung 

von Generatorgasen, Blair und Du Puy durch das Ein- 

schliefsen des Erzes mit Kohle, also durch IJnterhalten 

einer Kohlenoxydgas - Atmosphiire. Dem Mittel des 

Zusaminenschiagens des Eisensehwammes zu Rosetten 

oder zu einem Metallkijuig behufs Vermeidung der 

Oxydation wahrend der Zwischenbehandlung begegnen 

wir beim letzten Verfahren des Dr. Siemens, der leider 

seinen ersten Prozefs, bei welchem der Eisenschwamin 

sogleich in einem Roheiscnbade aufgeliist wurde, ais 

unokonomisch zumcist deshalb aufgeben mufste, weil 

das reine, direkt erzcugte Eisen nur in einem Roheisen zur 

Geltung kommen konnte, welches selbst schwefel- und phos- 

phorfrei war, sich also viel zu teuer stellte, um praktisch 

verwcndbar zu sein. Blair klihltc den Eisenschwamin, 

um denselben zu retten, mit Wasser ab und Du Puy 

beliefs denselben in der bei der Reduktion gebratichtcn 

Blcchdose. Fast in allen Fallen wanderte das direkt 

erzeugte Eisen in den beim Martinprozefs benutzten 

Siemcns!schen Gas-Generativofcn, an seiner Qualitiit 

einbiifsend und ferner mehr Kosten yerursachend, ais 

fiir dic Erzeugung aufzuwcnden gewesen waren. Dabei 

stellte sich heraus, dafs in keinem Yerfahren die Re

duktion schnell genug yerlief, um fiir Massenproduktion 

brauchbar zu sein.

Im Ilinblick hierauf kann es nicht dem mindesten 

Zweifel unterliegen, dafe, abgesehen von der notwendigen 

Beschleunigung der Reduktion nur durch eine sofortige 

Schmelzung des Eisensehwammes im Reduktionsraum 

selbst unter Fernhaltung der Feuergase, also unter Bc- 

nutzung einer Aufeenfeuerung, und unter Bewalirung einer 

die Oxydation aussehliefeenden Kohlenoxydgas - Atmo- 

sphiire zu hclfen ist. Es bedarf einer Feuerung von 

hochstem pyrometrischen ElFekt mit denjenigen Eigen-

*) Vergl. „Ueber die direkte Darstellung von Eiseii und Stahl 
ans Eisenerzen“, Dinglers Polytechnisches Journal, Bd. 230 S. 84.
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schaftcn, welchc der Reduktion furderlich sind und das 

Zerfallen des Kohlenoxydgascs verliindert, um dic neutrale 

Beschaffenheit desselben zu erhalten. In letztercm Punkt 

bleibt zu untersuchcn, weslialb selbst bei der obigen, 

im Laboratorium mit den besten Mitteln ausgcfiihrten 

Probedarstellung dic Oxydation im Schmelzraum nur 

beschriinkt, aber keincswcgs verhindcrt werden konnte. 

Vom praktischen Standpunkte aus hatlc man annehmen 

sollen, dafs bei der Moglichkeit, WasserstoiT und Sauer- 

stofF auf das innigste zu mischen, eine yollstandige Ver- 

brennung und damit eine sauerstofflosc Flammc crreielibar 

gewesen sei; in Wirklichkeit beschriinkt aber die Disso- 

ciation den Erfolg. II. Sainte-Claire Dcville sagt — 

Comptes rendus, t. LX V II p 1089: — „Angenonimen, 

dic Yerbindungstcmperatur des Wasserstoffes und Sauer- 

stoffes sei 2800° C., so wird dio bei dcm Dnick von 

760 Millimeter in der Flammc, am hcifsesten Punkte, 

gebildctc Wassermenge sein

637 + (2800-  100) 0,475

3833 ’ ’

d. h. nur dic 11:11 ftc des SaucrstolTes und Wasserstoffes 

werden bei dem Drucke von 760 mm vcrbunden sein. 

Da aber, wenn wir den Druck vcrmehren, die Temperatur 

der Flammc ebenfalls erliołit wird, so mu(s, wie nach 

der Formel ersichtlicli, dic Menge verbundener Gase oder 

gebildeten Wasserdampfes nach Mafsgabc der Druck- 

zunahme sich steigern; genau wie die Spannung eines 

gcsiittigtcn Dampfes in dem Mafse zunimmt, ais man 

die Temperatur erholit. Es ist hiernach klar, dafs die 

Menge niclit verbundener oder zerfallener Substanz in 

der Flammc sich in dem Mafse vermindcrt ais der 

Druck zunimmt; deinnach liifst sich ein Druck berechnen, 

bei welchem ein Gemisch von WasserstoiT und Sauer- 

stoff, indem es sich vcrbindet, die imaginiirc Temperatur 

von 6800° C. erzeugen wiirde, welche einer ganzlichen 

Vcrbindung entspricht." In dem „Lehr- und ITandbuch 

der Thcrmochcmic" von Dr. Alex. Naumann findet sieli 

in  Uebercinstimmung liiermit derSatz- ,,Wird eine gas- 

fćirmige Verbindung erwarmt, so nimmt proportional der 

absolutcn Temperatur sowohl die lcbendige Kraft der 

fortschreitenden Bewegung der Molekule ais auch die 

lebcndigc Kraft der Bewegung der Bestandteilc innerhalb 

des Molekiils zu. Ist nun letzfere so grofs geworden, 

dafs infolge derselben dic gegenseitige Anziehung der 

Atonie' oder Atomgruppen iiberwunden wird, so tritt 

Zersetzung des Molekiils ein." „Es ist dic Zersetzungs- 

temperatur eines Gases die Mittel temperatur der ltalb- 

Yoilendeten Zersetzung, d. h. diejenige Temperatur, bei 

welcher die Zersetzung 50 pCt. betriigt." Setzt die 

Dissociation der gasformigen Verbindung eine Wiirme- 

menge voraus, welche iiber dasf bei dem chemischen 

Verbindungsvorgange entbundene Warmeąuantum hinaus- 

gclit, so ist dieser Warmciiberschufs bei der Verbrcnnung 

von Wasserstoff mit SaucrstofT oflenbar in der liohcn 

Yorwiirmung begriindet, welche diese beiden Gase an

der Flamme crleiden. bevor sie sich so nahe kommen, 

dafs die Verbrennung vor sich gelit. Es ist eben die 

Flammentempcratur niclit dadurch bis ins Ungemesscne 

zu steigern moglich, dafs man die entstehende Warmc 

lediglich dazu benutzt, dic nachstromendcn, der Ver- 

brennung dienenden Gase an der Flamme vorzuw'arinen.

Die grofsc Menge des SaucrstolTes, welche bei dem 

MatthicssenschenV crfahren die Oxydation des schmclzenden 

Eisens bcwirkte, erkliirt sich nach obigem aus dem die 

Verbrennung des Wasserstoffes begleitcnden Dissociations- 

vorgange. Eine Einschriinkung hatte nur hcrbcigefiihrt 

werden konnen, wenn man die Vcrbrennung unter hoherer 

ais atmospharischer Pressung vollzogen hatte.

Die Flamme unmittelbar auf das zu schmelzcnde 

Eisen wirken zu lassen, ist in der IIiittenpraxis keine 

absolute Notwendigkeit. Matthiessen und Szczepanowski 

wollten chemisch reines Eisen erzeugen und waren be- 

ziiglich des Tiegels auf das foucrbcstiindigste und am 

leichtestcn rcin darzustellende Materiał, den Kalk an- 

gewiesen. Kalk ist aber der schlecliteste Warmeleiter, 

welchen man kennt, und es ist ein Kalktiegel von 

aufsen selbst im Knallgasgebliise keinenfalls so zu er- 

warmen, dalś ein Eiscneinsatz t zum Schmelzen zu 

bringen ware. Der Iliittenmann ist zufrieden, wenn 

cr im direkten Verfahrcn soweit reines Eisen erhalt 

ais aus dem Ilolzkohlenofen hervorgeht, d. h. Eisen 

bester schwedisclier Qualitat. Er kann sich also des 

gewohnlich beim Stahlschmelzen benutzten Ticgel- 

materials bedienen, kann die Reduktion durch bei- 

gemischte Kohle bewirken und eine Feuerung benutzen, 

welche lediglich auf die Aufsenwand des Tiegels wirkt. 

Unerlafslich ist dann hiichster pyrometrischer Effekt, 

aufserordentlich niitzlich eine Verbrennung unter hoherem 

Druck, damit nicht nur die Dissociation des dic Reduktion 

bewirkenden und die neutrale Atmosphare beim Schmelzen 

herstcllenden Kohlenoxydgases moglichst zuriickgehalten, 

sondern auch das reduzierende Gas, welches anderen- 

falls nur expandicrt zur Wirkung kommt, soweit ver- 

diclitet wird, dafs es bei der hohen Temperatur in aus- 

reichender Menge dem Sauerstoff des Erzes dargeboten 

werden kann. Eine Feuerung, welche diese Eigen- 

schaften vereinigt, ist in der Broschiirc beschrieben: 

„Kar l  Otto ,  Verbesserung der Gas feucrungen 

durch E in f i i h r u n g  e iner Verbrennung un ter  

konstantom Yolumen.  Zweite Auflagc mit einem. 

ergiinzenden Beitrage von Dr. C. Doelter, o. Professor 

an der k. k. Universitiit in Graz. Karl Ileymanns 

Verlag, Berlin 1893" und dem fiir den Umfang des 

Deutschen Reiches erteilten Patent Nr. 86 875 zugrunde 

gclcgt: „Karl Otto in Dresden, Verfalircn und Ofen

zur direkten Eisen- und Stahlerzeugung." Besprochcn 

ist das Patent in Nr. 4, Jahrgang 1896 der Zeitschrift 

lur das deutsche Huttcnwesen „Stahl und Eisen*’1 in 

dem Artikcl „Direkte Eisen- und Stahlerzeugung". Mit 

einigen Yerbesserungen und der Ausdehnung auf die
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Verhiittung goldhaltiger Kiesabbriinde ist die Erfindung 

vor kurzem in GroJfebritannien pafeńtiert worden ais 

„Improycd manufacturo of iron and stcel and metbod 

of extracting gold and silver from orcs“ , wiihrend in 

den Ycrcinigten Staaten Nord-Amerikas das beziigliche 

Patentverfahren noch schwebt.

Sind die Mangel der unmittelbaren Eisendarstellung 

bisber gewesen: langsam verlaufende, meist 4 —6Stunden 

dauernde Reduktion des Erzes, dic in einzelnen Particen 

oft unvollendet blieb, die Oxydation des erlangtcn Eisen- 

schwammcs unter Einwirkung oxydierender Feuergase, 

oder des Sauerstoffs der Luft beim Quetseben, Hammern 

oder Walzen der Luppen und faulweiehe Beschaffenheit 

des Erzeugnisses wegen der Unmoglichkeit, durch 

Schmelzung des Eisens die Schlacken vollstandig ab- 

zutrennen, so ist mit Iliilfe einer unter Druck stebenden 

Feuerung nicht nur von hohem pyrometrischen, sondern 

auch von bohem absoluten Effekt, in welcher das aus 

dem Reduktionsraum abziehende KohIenoxydgas voll- 

stiindig zu Kohlensaure verbrannt wird, so zwar, dafs 

wegen der Aufsenfeuerung des mit Erz und Kohle be- 

schickten Reduktionsgefalses letzteres den oxydierenden 

Feuergasen gegeniiber gesehlossen ist, zunachst so vicl 

erreicht, dafs bei der Zusammenpressung des Kohlen- 

oxydgases und der aus der obigen Anordnung sich voii 

selbst ergebenden Elimination des Stickstoffes die Re

duktion mit der in der Feuerung vor sich gebenden 

Verbrennung gleichen Scbritt bałt, in der Regel also 

in e iner Stunde vollendet ist. Ferner wird erreicht, 

dafs sich die Oxydation des Eisenschwammes auf ein 

sehr geringes Mafs zuruckfUhrt durch Schmelzung des 

gewonnenen Eisens noch im Reduktionsraum in der 

neutralen Atmosphiire des Koklenoxydgases, dessen 

Dissociation zuriickgehalten wird durch den mindestens

1 Atmosphiire betragenden Druck der Feuerung, durch 

die Warmeeritziehung des lebhaft vor sich gebenden 

Reduktionsprozcsses und durch die Konzentrierung der 

hoben Feuerwirkung auf die Schmelzzone, welche fiir 

die Reduktion nur die Abhitze iibrig lafst. Die voll- 

standige Abscheidung der Schlacken ergiebt sich dabei 

von selbst. Unveriindert bleibt der Prozefe im Punkte 

der Gewinnung eines ungekohlten Eisens, da nach den 

Erfahrungen Du Puys die Kohle, selbst wenn sie im 

Ueberschufs vorbanden ist, nur ltir die Reduktion be- 

ansprucht wrird, welche sich den Kohlenstoff stets an der 

warmsten Stelle, also vorzugsweise an dem guten Warni e- 

leiter des Eisens sucht, letzterem dadurch die- Kohle 

vorenthaltcnd. Auch die unvergleichliche Reinheit des 

Eisens bleibt gewahrt. So lange der Eisensehwamm 

ungeschmolzen ist und unter dem starken Warmc- 

verbraucb der Reduktion sich auf mafsiger Temperatur 

erhiilt, bleibt er fast unempfanglich fiir Silicium, 

Schwefel und Phosphor, besonders wenn diese Stoffe in 

ungescbmolzener Schlacke festenVerbindungen angehoren. 

Wird die Schmelzung am Schlusse des Prozesscs sehr

schnell Yollfiihrt, und das kann gesebehen, wie Bessemer 

es gelang, bei 1 Atm. Druck k a l t  eingesetztes Schmiede- 

eisen in 15 Minuten zu schmclzen, so bleibt zur Auf- 

nahme der schadlichen Stoffe, sei es aus der Wandung 

des Reduktionsgefalses, sei es aus der Schlacke, so 

wenig Zeit, dafs unwillkommene Beimischungen sich nur 

im geringsten Grade zeigen werden. Im iibrigen kann, 

da ein Eisen von der Beschaffenheit des besten IIolz- 

kohleneisens mit dem Brennstoff-, Arbeits- und Unkosten- 

aufwande der Roheisenerzeugung dargestellt wird, der 

Benutzung bester Rohmaterialien nichts im Wege stehen. 

Soli das Endprodukt nicht weiches Eisen, sondern Stahl 

sein, so erleichtert sieli das Yerfahren durch Herabsetzung 

der Schmelzteniperatur sehr wesentlich. Man wird dann 

den Eisensehwamm in einem Stahlbade von bobem 

Kohlenstoffgehalt zur Auflosung bringen, wTas am besten 

gelingt, wenn der Ofen in Windzapfen hiingend sich in 

Schwingung setzen oder, wie es lur den Gufs bequem 

ist, nach entgegengesetzten Richtungen neigen lafet.

Ueber die bislierigen Bestrehmigcn, ElektriziUtt 
umnittelbar aus Brennstoffen zu erzeugen.
In der Sitzung des elcktrotechnischen Vereins vom

26. Jan. 1896 bielt der Regierungsrat Dr. C. L. Weber  

den nachfolgenden, in der Elcktrotechnischen Zeitscbrift 

veroffentlicbten Vortrag:

M. II., cs wird Ibrer Aufmerksamkcit niclit entgangeii 

sein, dafs das alte Problem, Elektrizitiit unmittelbar aus 

Brennstoffen zu erzeugen, in den letzten Jahren in er- 

hohtem Mafse die Beachtung der technischen Krcise auf 

sich gezogen und eine beinerkbare Thatigkeit von Gc- 

lehrten und Erfindern herrorgerufen hat. Es ist daher 

wohl angezeigt, einen kurzeń Ueberblick iiber die hierauf 

beziiglieben bisherigen Bestrebungen zu geben. Freilich 

ist diese Aufgabe insofern etwas undankbar, ais man 

bei den meisten Vorschlagen nicht in der Lage ist, ein 

endgiiltiges Urteil abzugeben, infolge der aulśerordentlich 

diirftigen Angaben iiber die Einzelheiten der angestcllten 

Versuche und infolge des fast ganzlichen Mangels an 

genauen Mcssungen. Ueber die Bedeutung des erwahnten 

Problems braucht hier wohl nicht aufiihrlich gesprochen 

zu werden. Es geniigt, darauf hinzuweisen, dafs eine 

gliickliche Losung dieses Problems nicht nur die jetzt 

gebrauchlichć Art, elektrische Strome in grofsem Mals- 

stabe herzustellen, yollstandig umgestaltcn wiirde, sondern 

dafs eine solehe Losung auch bis zu einem selir hohen 

Grade die Abschaffung der Dampfmascbinen cinschlicfst, 

weil man in diesem Falle die bekanntlich unrationell 

arbeitenden Dampfmascbinen, soweit sie zur unmittelbaren 

Erzeugung von mechanischcr Arbeit benutzt werden, 

ersetzen wiirde durcli Elektromotoren, die ihrerseits mit 

der auf dem neuen Wege licrvórgebraęhten Elektrizitiit 

gespeist werden kiinnten.

Diese zwci Gęsichtspunkte allein geniigen, um die
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ominente Tragweite des Problems klarzustcllen. Inbezug 

auf seine Geschichte miichte ich an einen Umstand cr- 

innern, der, wie mir scheint, weniger bekannt ist, namlich 

daran, dafs gerade die Ietztcrc Seite der erwahnten Auf- 

gabe vor mehr ais 00 Jahren von Robert Mayer in 

seiner beriihmten Abhandlung „Ueber das mechanische 

Warnie;iquivalent“ an sebr liervorragcnder Stelle be- 

sprochcn worden ist. Im Verglcich mit diesem langen 

Zeitraum, der seit der Fornmlierung des Problems ver- 

llossen ist, und im Vergleicb mit der umfassenden 

Tragweite, wie ieh sie vorlier kurz gekennzeichnet babe, 

sind nun allerdings die Ergebnisse der bisberigen Bc- 

strebungen, soweit sie bis jetzt zu tage getreten sind, 

ziemlich diirftig zu nerinen, und ich will das von Anfang 

an betonen, damit Sie nicht am Ende meines Vortrages 

inbezug auf seine Rcichhaltigkeit etwa enttauscht sind.

Der erste Weg, der von Jablocbkoff cingescblagcn 

worden ist, um ein Element zu bauen. bei welchem 

Kohle verzehrt wird, ist auch heute noch nicht voll- 

stiindig aulgegeben. Jablocbkoff bat bekanntlich Kohle 

ais Losungseleklfodc in ein Bad von gesclimolzcnem 

Salpeter gesetzt, wobei ais Kathodc Eisen diente; er 

bat aber damit offenbar kcincn grofsen Erfolg erzielt. 

Man hat diese Anordnung dadurch vorbessert, dafs man 

den Salpeter ersetzte durch ein Sal z, welches etwas 

weniger lieftig auf die Kohle einwirkt, z. B. Ńa2 C03 

und I\2 C03, und hat weiterhin an der Kathode eine 

depolarisierende Substanz angeordnet, z. B. PbO. Ich 

erwahne nur dies eine Beispiel ais Rcprasentant einer 

bestimmten Type. Jcde Type umfafst eine ganze Reihc 

von Ausfiihrungslbrmen, insofern, ais man die einzelnen 

Substanzcn ja immer durch nahe verwandte ersetzen 

kann. Geschmolzene Salze benutzt auch ein in der 

letzten Zeit in Amcrika viel besprochencs Element von 

Jacąues. Anstatt Natriumcarbonat bat er Aetznatron 

ais Elcktrolyt; rr hat auch Kohle ais Anodę, erwiihnt 

aber nichts von einem bestimmten Depolarisator, Eigen- 

tiimlich ist, d:tfs er die Verbrennung, die Aufliisung der 

Kohle in dcm geschmolzencn Salz, dadurch befordern 

will, dafs er direkt Luft an die Kohle zulcitet. Vicle 

dieser Vorschlage, z. B. gerade der letzte, haben leb- 

hafte Angriffe erfahren. Es ist jedoch schwer, auf dem 

Wege reiner Ueberlcgungen ein absebliefsendes Urteil 

iiber den Wert der Yorscbliige abzugeben, weil man 

ohne besonders fiir den Zweck angestclltc und mannig- 

fach abgeiinderte Yersuche nicht sagen kann, wie die 

Reaktioncn in einem solchen Element yerlaufen. Ich 

will daher auf diese Streitigkeiten nicht ausfiihrlich ein- 

gehen, sondern nur einige besonders wichtige Gesichts- 

punkte hervorheben.

Es liifst sich in dieser Ilinsicht vor allem das sagen, 

dafs man bei einer Beurteilung der Leistungsfiihigkeit 

solcher Elemente stets der Schwierigkeit begegnen wird, 

dafs man nicht weifs, ob eine bestinnnte Stromausbeute, 

wenn sic auch durch das Esperiment festgestellt ist,

auf Kosten der chemischen Reaktion innerhalb des 

Elements erzielt worden ist, oder ob sie nicht lediglich 

auf Kosten der von aufsen zugefuhrten Wiirme zu setzen 

ist; denn alle diese Elemente, die bei der hohen 

Temperatur arbeiten, miissen eben von aufsen geheizt 

werden. Es existiert zwar ein Vorschlag, das Warmc- 

zufiihren von aufsen dadurch zu umgehcn, dafs man dic 

Yerhaltnissc so wahlt, dafe die Stromwarme, die inner

halb des Elementes selbst erzeugt wird, schon hinreichend 

ist, um dic Temperatur, dic dcm Sclunelzpunkt des 

benutzten Salzes entspricht, aufrechtzucrhaltcn; aber dafs 

das jemals gelungen sei, ist nicht bekannt geworden. Es 

liifst sich auch leicht iibcrsehen, dafe das ziemlich un- 

wahrscheinlich ist, denn hochstwahrscbeinlich wurden 

dazu solehe Stromdicliten erfordcrlich werden, dafe dic 

Vorg;inge an den Elcktrodcn selbst ganz wesentlich be- 

eintńichtigt werden.

Zu der Klasse von Elementen, die festes Brenn- 

matcrial, also feste Kohlenstoffe ais Liisungselektrode 

benutzen, gehiirt denn auch der Vorschlag, der vor un- 

gcfahr einem Jahre von Herm Dr. Coehn mitgeteilt 

worden ist; er unterliegt freilich der letzteren Scłnvierigkcit 

in etwas geringcreni Mafse insofern, ais er sein Element 

nicht bis auf dic hohe Temperatur der Rotglut oder 

der Schmelztempcratur von Salzen zu erhitzen braucht, 

sondern er hat Kohle aus der festen Form in Forni 

einer loslichen Yerbiudung iibergefiihrt mit Iliilfe von 

ziemlich konzentrierter Schwefelsaure und Temperaturen, 

die nicht vicl iiber 100 Grad liegen. Auch iiber diesen 

Yersueh ist bislicr cin endgiiltiges Resultat nicht bekannt 

geworden. Soviel mir Herr Dr. Coehn kiirzlich mitteilte, 

ist er noch mit weiteren Experimenten iiber das Ver- 

halten derarfiger Elemente bescluiftigt, und wenn man 

auch nicht unmittelbar von einem Yorgehen in dieser 

Richtung eine endgiiltige Losung der Sache envarten 

will, so ist jedenfalls dic fragliche Zusammenstcllung 

insofern von Interesse, ais sie cs moglich macht, das 

Yerhalten von kohlenstoffhaltigen Joncn in solchen 

Liisungen iiberhaupt zu untcrsuchen, und es ist voraus- 

zuseben, dafs auf diese Weise wrenigstens einige fiir 

diese ganze Angelegenhcit grundlegende Fragen um ein 

Betrachtliehes gcfórdert werden, was bei Experimenten 

mit Schmclzfliissen schon deswegen nicht moglich war, 

weil man bei den erforderlichen hohen Temperaturen 

immer nur unter aufserordentlich en Schwierigkeiten 

genauere Experimente, z. B. iiber die Giiltigkeit des 

Faradayschen Gesetzes und iiber alinliche grundlegende 

Fragen anstellen konnte. Aber auch der Vorschlag von 

Dr. Coehn wird, ebenso wie die vorher erwahnten, 

welche festc Kohlc ais Losungselektrode benutzen, stets 

noch dem Yonvurfc begegnen, dafe die Kohle, die man 

anwendet, nicht in ihrer natUrlichen Gestalt benutzt 

werden kann. Die natiirliche Kohlc leitet nicht; man 

mufs also eine kiinstlich gemachte Kohle nehmen, und 

die ist ziemlich teuer. Dieser Umstand allein kann sehr
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leicht dii; Wirtschaftlichkeit cincr derartigcn Anordnung 

gansł in Frage stellen.

Diese Schwierigkeit ist nun umgangcn bei einer zweiten 

Gruppe von Elementen, welche sich auf das alte Groveschc 

Gasclcmcnt stiitzt. Das Grovesche Gaselcmcnt benutzt 

bekanntlich ais wirksame Substanzen WasserstoiT und 

SaucrstoiT, dic dadurch in Reaktion gcbracht werden 

mit einer Fliissigkcit, dafs man Metalle ais Elektrodeń 

benutzt, die dic Fiihigkcit haben, solche Gase zu 

absorbicren und dann der Fliissigkcit zuzufiihren. Dieses 

Grovesclie Gaselcment kann man sofort mit einem ver- 

hiiltuismafsig biiligen BrennstolT betreiben, wenn man 

den WasserstoiT ersctzt durćh Kohlenoxyd oder Kohlen- 

wasserstolT oder ein Gemisch aus abnlichen Gasen, z. li 

Leuchtgas; dio Stromausbeuten sind aber bei derartigcn 

Zusąmmenstellungen deshalb sehr gering, weil die Auf- 

naliine der Gase durch die Metalle und die Abgabe der 

Gase von den Metallen an die Fliissigkeit nur sehr 

langsam vor sich geht; man konnte also nur mit aufser- 

ordentlich geringen Stroindichten arbeiten, und das wiirde 

dann, wenn man praktisch brauchbare Stromstarken 

haben wollte, ungcheueroDimcnsioncn erfordern, die ihrer- 

scits wieder mit sehr grofsen Kosten verbunden waren 

wegen der enormen Preise der Metalle, die hier in 

Frage kommen, Platin und Palladium. Die Ycrsuche, 

solche Elemente in eine techniseh brauchbare Gestalt 

zu bringen, haben sich daher zuniiehst nach der Richtung 

bewegt, dafe man es unternommen hat, dic teueren 

Elektrodeń durch etwas billigere zu ersetzen; man hat 

an Stelle von Platin und Palladium Kokselektroden 

genommen, dic mit einem diinnen Ueberzug von Platin- 

moor versehen waren. Andere Vorsehlage sind dahin 

gegangen, die Ab§orption der Gase in den Fliissigkeiten 

durch mechanische Iliilfsmittel zu vermehren, indem 

man die Gase in die Fliissigkeiten hineingepumpt und 

unter bohem Druck hineingeprelśt hat. Ein Vorschlag, 

der vor ungcfiihr 2 Jahren ziemlich viel Aufmerksamkeit 

erregt hat, ist der von Borchers, welcher eine bessere 

Wirksamkeit dieser Art von Elementen dadurch zu er- 

ziclen holTte, dafs er eine besondere Fliissigkeit an- 

wandtc, die in hervorragend holiem Make solche Gase, 

wie sie hier in Frage kommen, absorbiert. Borchers 

hat zu diesem Zwecke eine Losung von Kupferchloriir 

benutzt, welche die Eigenschaft hat, Kohlenoxydgas in 

besonders giinstiger Weise zu absorbieren. Borchers 

hat behauptet, dafs cr von scinem Element einen Xutz- 

effekt von 30 pCt. der theoretisch moglich en Ausbeute 

erzielt hatte. Das ist schon sehr viel; aber diese An- 

gaben sind sehr lebhaften Zweifeln begegnet, welche 

zur Zeit noch nicht endgiiltig gehoben sind, da Borchers 

selbst bisher immer noch auf seine im Gange be- 

findlichen weiteren Versuche verwiesen hat, yon denen 

ja allerdings, wenn sie, wie er verspricht, in kurzer 

Zeit verdffentlicht werden, eine wesentliche Aufkliirung 

dieses Gegenstandcs erwartet werden darf.

Wenn nun bei diesen beiden Gruppen, dic ich 

bisher besprochcn liabe, ein fester oder ein gasformiger 

BrennstolT unmittelbar in die Elemente hincingefuhrt 

wurde, so konnen wir noch einen dritten Weg fest- 

Stcllen, der unter den bisher zu tage getretenen Be- 

strebungen ebenfalls eine grofse Rolle spielt. Derselbe 

besteht darin, dafs man den BrennstolT nicht direkt in 

die Elemente hineinbringt, sondern mittelbar den Brenn- 

stoff zur Erzeugung von Stromen verwendct. Das soli 

in der Weise gemacht werden, dafs man die Elemente mit 

irgend welchen geeigneten Sto (len, zunaehsl ohne Rttek- 

sicht auf ihre Billigkeit, speist, aber diese SfofTc so 

ąuswahlt, und dic Yorgiiiigc in den Elementen so leitet, 

dafs man imstaude ist, die einzelnen verwendeten StolTe 

nachher wieder zu regenerieren, wieder zuriickzugewinnen. 

Diese Riickgewinnung erfolgt dann mit Hiilfe von einem 

biiligen BrennstolT in irgend einem Ncbenapparat, sodafs 

schliefslich auch hier die einzigen verbrauehten Sub

stanzen die in dem Nebenapparate benutzten HeizstoITe 

sind und auf ihre Kosten eigentlich der Strom zustande 

kommt.

Beispiele dieser Art von Vorschlagen sind z. B. das 

Element, das Faure angegeben hat, der bekannte Ver- 

besserer der Akkumulatoren. Sein Element, welches 

Eisen ais Losungselcktrode benutzt, und Kohle ais 

Katliode, hat ais Fliissigkeit Kochsalzldsung oder See- 

salzldsung, und ais Depolarisator nimmt er Kohlcnsaure. 

also: Fe, Na Cl, C02 C — Kohle ist hier Katliode, 

nicht eine Liisungselektrode, sondern eine indifferente 

Katliode. Dic Vorgange sind die, dafs sich zuniiehst 

Eisenchloriir bildet, welches mit Iliille der zugefiihrten 

Co2 in Fe C03 yerwandclt wird. Das ist also das 

Produkt, das aus dem Eisen entstcht, und yerbraucht 

wird dabei Eisen und Kohlcnsaure. Dicsc beiden StolTe 

werden aber wieder zuriickgcwonnen mit Hiilfe cincs 

Nebenapparates. Das ist ein Ofen, in den man das 

produzierte Eiscnkarbonat bincinfiillt und mit Kohle 

erhitzt, sodafe es wieder zerfallt in Eisen und Kohlen- 

saure. Diese beiden zuriickgewonnenen Stoffe kann 

man dcm Element wieder zufiihren, indom man die 

yerbrauchte Anodę durch eine im Ofen neu crzeugte 

Eisenelektrode ersetzt, und die C02 kann man direkt 

aus dcm Ofen liineinleiten. Faure ist einer der wenigen 

Erfinder, der Zahlen, wenigstens auf dcm Papier, an

gegeben hat, und nach seinen Berechnungcn soli fiir 

eine Pferdekraft pro Stunde nur 0,3 kg Kohle yer

braucht werden. Das ware ja allerdings sehr giinstig. 

Aber auch von ihm gilt, was ich anfangs sagte: wirk- 

Hch zuverlassige Yersuchsergebnisse liegen dariiber 

nicht vor.

Aehnliche Anordnungcn lassen sich leicht auch an 

dieses Beispiel wieder vielfach anreihen. Es existiert 

z. B. cin alter Vorschlag, ein solches Element ais Gas- 

element auszubauen, wobei man WasserstoiT an der 

Anodę zufiihrt und diesen WasserstoiT aulśerhalb des
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Elements erzeugt durch Zersetzung von Wassęrdampl". 

Das ist oin Element, das von Bernstein angegeben ist. 

Er benutzt Wasscrstoil' an der Anodę, — er mufs 

natiirlich irgend eine dazu geeignetc Elektrodo haben, 

sagen wir auch Koks, — und an der Kathodc wird 

ais Depolarisationsmittel irgend ein Eisehoxyd benutzt, 

z. B. Fe:i Oj. Der Wasserstoff wird dadurch erzeugt, 

dafs - man in einem Nebonapparat Wasser verdampft, 

diesen Wasserdąmpf iiber gluhendes Eisen leitet, wobei 

er sich zersetzt, indem sein SauerstolY das Eison oxydiert 

und zun&clist das Eisenoxyd liefert, das man ais 

Depolarisator benutzt; der WasserstolT bleibt iibrig und 

wird an die Anodę gefiilirt. Man bekommt aucli liier 

eine yollstandigc Regencration, indem man das im 

Element reduzierte Eisenoxyd im Nebenapparat wieder 

oxydiert.

In neuerer Zeit, hat man ahnlichę Zusammen- 

slellungen vorgeschlagen, indem z. B. Schwefelwasser- 

stolT und Kolilenoxyd an der Anodo und Schwefel- 

dioxyd an der Kathode ais Depolarisator benutzt wird. 

Auch mit diesen Stollcn liifet sieli ein ahnlicher Kreis- 

prozefs durchfiihren.

Das sind im grofsen und ganzen die drei Gruppen 

von Vorschlagen, dic zur Losung des Problems gemacht 

worden sind, und werin sich auch an die einzelnen 

Typen, dic ich hier blolś beispielswcise angcfiihrt habe, 

jedesntal eine ganze Zahl von einzelnen Ausfiihrungs- 

beispielcn anschliefsen liifet, sodafs eine sehr grolśc 

Anzahl von einzelnen Vorschlagen vorhanden ist, so 

mufs man doch von ihnen allen sagen, dafs fast kcin 

eiuziger sorglaltig und endgiiltig durchgearbeitet ist.

Bei dem grofsen lleer von Arbeitern, das heutzutage 

auf jedes einigerinafsen wichtigo Problem sich stiirzt, mufs 

man sich wundern, dalś nicht exaktere Resultate vor- 

handen sind. Bei der grofsen Wichtigkcit der Aufgabe 

wiire es sehr zu wiinschen, wenn in der Richtung 

etwas energischer und vor allem griindlicher vor- 

gegangen wiirde; cs wiire mindestens notwendig, dafs 

die wichtigsten von diesen bisher gemachten yor

schlagen einmal im kleincn zunachst nachgeahmt und 

an der Iland der Theoric auf ihren iiberhaupt moglich en 

Nutzeilckt gepriift wiirdcn; auf diese Weise wiirde man 

wenigstens einigermafsen sclien konnen, 'welche von den 

Vorschliigen einige Aussicht auf Erfolg haben. Dic 

Apparatur und die technischen Einzelheiten spielcn ja 

bekanntlich bei derartigen Sachen auch eine sehr grofse 

Rolle. aber es ist doch im mer leichtcr zu sagen, dafs 

cinc Sache, wenn sie im kleinen geht, im grofsen gehen 

kann, ais umgekelirt: wenn man garnicht weife, ob sie 

iiberhaupt theoretisch moglich ist, dann ist natiirlich 

die Ausfiihrung im grofsen erst recht iiberfliissig. Die 

Liicken, die in dieser Richtung existiercn, sind also 

aufserordentlich fuhlbar. Ich kann mitteilcn, dalś bei 

der Beratung der Preisaufgaben, dic der Yerein stellen 

will, auch dieser Gegenstund ins Augc gefafst wurde.

Er hat aber yorlaufig gegeniiber naherliegenden und 

leichtcr zu behandelnden Fragcn zuriickgestellt werden 

miissen; es wiire aber wiinschonswert, wenn Leutc, die 

Zeit und Ilulfsuiittcl zur Yerfiigung haben, sich mit 

diesem Problem weiter beschiiftigen wiirdcn.

Technik.
Das Magehinonbohron in. Dannemora. Dasselbe 

wird nach Hedberg in Jernkont. Annaler seit 1891 aus- 
gefiilirt. Der Luftkoinpressor ist doppeicyliiidrig und indiziert 
bei voller Umlaufszahl 90 P S.; er ist fur 10 Bohrinascliinen 
bereebnet; aber bisher wurden niclit iiber 4 gleichzeitig 
benutzt, sodafs der Kompressor nur mit ungefalir balber 
Geschwiiidigkeit gelit oder 40 P.S. ’ etilwickelt; auf jede 
Mascliine kommt also ein Dampfverbraucli, der 10 P.S. 
entspricht. Yom Kompressor leitet man die Luft, die man 
auf einen Druck von 55—60 Pfd. pro Quadratzoll oder 
ca. 4 Atm. Ueberdruck komprimiert, in eine im Preien 
befiiidlichc Bleclicysterne von 6,5 in Liinge und 1,6 m 
Weite, die also 13cbm aufnimmt. Aus diesem Reservoir 
gelangt die Luft in eine Gufsrobrleitung aus 150 mm 
weiten, 17,5 mm wandstarken und 2.6 m langen liohren. 
Diese Leitulig liegt teilweise dicht unter dem Erdboden, 
teilweise in freier Luft iiber einigen Sehaehtoffnungen, in 
welchem Fali sie mit Stroli dicht umwiekelt ist, um zu 
grofse Abkiiblung und Eisbildung in den Rohren zu verliiiten. 
Um dem noch besser vorzubeugen, liifst man die Leitung 
gegen die Mitte des einen Tagebaues sich etwas senken; 
dort befindet sich ein schwacli U-formig nach unten 
gebogenes ItohistSck mit einem Halin. Kondensiert sich 
die Luftfeuchtigkeit, so liiuft das Wasser in dieses Rohr- 
stiick und kann abgelassen werden. Trotzdem frieren die 
Rohre bisweilen ein, besonders im Friihjahr beim Schnee- 
schmelzen.

Das Hauptort der Grube liegt 215 m unter Tage; dort 

geht die Leitung erst in 75 und dann in 50 mm Weite 

iiber. Bei jedeiu Rollschacht befindet sich in derselben 

ein Zweigansatz mit ' Abschlufsventil, der einen Gumini- 

schlaucli aufninimt; dieser Sclilauch fiilirt in dem Scbaclit- 

Falirtrum in den Abbau hinauf, wo die Luft in  einen 

Vcrteiler gelangt, der sie mittelst 35— 25 mm weiter 

Schlauche an 3 Maschinen abgeben kann. Ehe aber die 

Luft zur Mascliine kommt, leitet man sie durch ein spiral- 

fBrmiges Schmiedeisenrohr, das sich in einem kleinen mit 

Holzkohle gefeuerten Kamin befindet. So wird die Druckluft 

erwiirmt, erhoht den ElTekt und hindert dic zu grofse Ab- 

kiililung bei der Expansion, was wohl am wichtigsten ist; 

die Schmiermaterialien in der Mascliine werden nicht bart 

und die Temperatur des Abbaus erniedrigt sich nicht. Dafs 

dieses Erwiirmen der expandierenden Luft sehr wirksam ist, 

merkt man deutlicli beim Yerloschen des Kaminfeuers; 

dann spiirt man sofort eine bedeutende Temperaturabnahme, 

wenigstens in der Niihe der Bohrmaschine. Anderseits darf 

die Druckluft nicht zu sehr erwiirmt werden, da der Sclilauch 

zwischen Kamin und Maschine sonst leicht schadhaft wird. 

Die Bohrmaschine u sind von Granstrijin und Larsson 

modifizierte Randmaschinen. Die Bohrcr werden aus 

dem Kolben mittelst Keilen geschlagen: zwischen dem 

Kolben und seinem Verst;irkungsring auf dem Bohrer 

werden 2 schraubenschlusseliilinliche Eisen gestcckt und 

zwischen diese wieder ein keiiformiger Schliefshaken, den 

man mit einem Fiiustel antreibt, dadurch wird der Bohrer
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aus dem Kolben gelost. Die Bohrer aus Martinstahl maclite 
man friiher vo» dcm konisch abgedrehten Nacken bis zur 
Sclineide gleicli stark. aber dabei passiorte es oft, besonders 
bei langcn Bohrern, dafs sie am Nacken quer absprangen. 
Dies vermeidet man jetzt ganz, indem man den Bohrer 
konisch macbt, d. h. ilin voin Scliaft bis zur Sclineide 
gleichmiilsig schwacher werden liifst. Dies verhiitet aucli 
ein zu grofses Scliwanken langer Bohrer beim Daraufschlagen.

In Dannemora werden auch die ansteigenden Locher 
nafs gebohrt. Bei diesen mufs das Wasser, das man mit 
einer bleclierncn Hąndspritze einspritzt, mit sehr grofser 
Kraft eingedriickt werden, besonders wenn das Loch schon 
tief ist. Erfolgt das Einspritżen nicht geniigend, so merkt 
man eine deutliche Abnabmc in der Maschinenleistung, 
indem die Sohlnggeschwindigkeit nachliifst, so dafs die
Maschine ganz zum Stillstand kommen kann. Dies sclieint 
daher zu kommen, dafs der innerste Lochteil ganz trocken 
wird: das trockene Bohrmchl fiillt nieder und trilft den 
feuchten Bohrmehlteig, der dadurch immer dicker und 
ziilicr wird, bis er endlicb um den Bohrer einen liarten 
Ring bildet und ihn an der Bewegung hindert. Um dies 
zu vcrhUten, pflegt beim „Trockenbohren“ der Arbeiter mit 
seinem Htilfsjungen oft zu wechseln; jener besorgt das 
Wasserciuspritzen und dieser fiihrt die Maschine.

Der sehr gute Zustand und die vortrc(Tliche Leistung 
der Bohrmascbinen riihrt grofsenteils daher, dafs jeder 
Apparat nicht iiber 14 Tage in der Grube bleibt, dann 
zu Tage geschatTl und sorgfiiltig gereinigt und repariert 
wird. Iledbergs Beobaclitungen bezogen sich auf die
Widerstande in verschicdcnen Gesteinsarten, auf das Ver- 
hUltuis zwischen der Netto- und Bruttozeit etc. Die Bolir- 
lijelier werden reihenweise nach den Bergarten so verzeichnet, 
dsfs die unter sich gehenden zuerst und die iiber sieli 
gehenden zuletzt kamen. Dic Anzahl der pro Minutę ge- 
bohrten Centimeter und Kubik-Centimeter nimmt dem 
entsprechend ab, ausgenoinmen in der Reihe fiir Erz- und 
Gesteinsgemengo, wo dies unregelmiifsig erscheint, je nach 
dem Yerhaltnis von Erz und Gestein. Die mittlere 
Vcrliiiltniszalil zwischen Netto- und Bruttozeit ist vor Ort
41,8 und auf der Strafsc 45,5 pCt. In allen Gesteins
arten werden pro Minutę 4,3 cm netto und 2,0 cm brutto
oder 29,8 resp. 14,1 ccin gebohrt. 1892/94 wurden von 
der Maschine t agi ich losgebrochen: 10,09— 16,32 resp.
16,88 Tomie Masse. Zum Verglęich sei erwśihnt, dafs 
die Maschine tiiglich im Durchschnitt nur 4Vj bis 5 Stunden 
arbcitet.

Dor Zinkbergbau in  Tunis. Dic unregelmiifsigen 
Zinkerzlagcr, die sich in StScken und Nestern im Norden 
der Regentschaft befiuden, scheinen nach E. de Fages in 
Rev. gćnćr. des Sciences gegenwiirtig das einzige praktisch 

verwertbare Minerał der dortigen Gegend zu bilden. Von 
nur 9 verlichenen Konzessionen beziehen sich 4 auf 
Eisenerze und 5 auf Galmei, und letzlere werden allein 
ausgebeutet.

Kanguet-et-Tout, 1889. an Faure verliehen, liegt 
uńgefiihr 30 km von Beja, an der Strafse, die diesen Ort 
mit dem Hafen Tabarka verbindeti soli und zwischen Beja 
und der Grube fertig ist. Die Konzession umfafst 1086 ha 
und ist in vollem Betriebe, soweit es der teure Transport, 
der Arbeitermangel und besonders die Erzbeschalfenhcit 
gestatten. Das Yorkommen erscheint liauptsachlich in un- 
regelmiifsigen Stiickcn und die Erzgewinnung erfolgt durch 
Tagebau oder unterirdisch mittelst RSsclien und Strecken.

Die Grubenbaue sind auch sehr unregelmiifsig und ihre Tiefe 
tibersteigt wegen der grstorten Lagerform nicht 25 m. 
Unterirdisch werden uńgefiihr 50 Arbeiter bescliiiftigt und 
das Erz erfiihrt keine mechanische Aufbereitung; es wird 
mit der Hand in Stiicke und erdigen Galmei geschieden. 
Die zersclilagenen Stiicke werden allein in Schachtofen, 
ithnlich den Kalkofen, mit Holzkohlen aus der Umgegend 
calcinicrt. Unterirdisch besteht Karrenforderung, iiber Tage 
bis zu den Oefen eine Decauvil!e-Bahn. Der gebrannte 
Galmei wird zu 50 — 60 kg in Siicken durch Kamele, Maul- 
thiere oder Esel auf die Station Beja getragen und von da 
zu Spezialtarifen nacli Tunis verfrachtet. Der Landtransport 
erfolgt nur bei trockener Witterung, ist jedoch jederzeit 
moglich; durch Fahren anstatt des Tragens konnten 2 bis
3 Frcs. pro Tonne Erz gespart werden. Die Jahresproduktion 
liefert 3 — 4000 t Erz von ausgezeichneter Qualitiit, die 
in Antwerpen durclischnittlich 100 Frcs. pro 1000 kg 
wert sind.

Die Konzession von Si di-A lunet gehort der asturischen 
Gesellschaft und ist 1455 ha grofs. Dieselbe liegt nordlich 
ani Gebirge Sidi-Ahmet, ca. 40 km von Beja, und besteht 
aus 3 verschiedenen Lagergruppen, in denen erste Er- 
hebungen mindestens 35 000 t guten Galmei ergeben haben. 
Auch hier findet nur Ilandscheidung statt und ein Calcinieren 
in 2 Oefen. Die FiJrder- und Transportverhiiltnisse sind 
dieselben wie vorher, aber bald wird das Tragen durch 
Fuhrwerke ersctzt werden. Die Grube untcrhąft einige 
60 Arbeiter, die in massiven Hausern wohnen und gutes 
Trinkwasscr haben. Jahrlich werden ca. 3500 t calcinierter 
Galmei produziert, der in Antwerpen • mit ca. 90 Frcs. 
bezahlt wird.

Fedj-el-A doum, 336 ha nmfassend, gehort ebenfalls 
Faure und liegt einige 20 km sód westlich von Tebursuk 
im liochsten Teile des 907 ni hohen Jouaouda-Massifs. 
Dic Lagerstiitte zerfiillt in 3 Gruppen, deren nur eine 
mittelst Tagebau in 3 Etagen bearbeitet wird, die eine 
sehr grofse Ausdehnung gestatten, sodafs mindestens schon 
50 000 t Erze nacligcwiesen werden konnten. Ilandscheidung 
und 4 Calcinierofen, die mit Holz und Steinkohle gefeuert 
werden, existieren aucli liier. Der Transport erfolgt in 
der Grube mit Karren und auf Schienen und durch Saum- 
tliiere, in Siicken zu 50 kg bis zur Station Pont-de-Trajan. 
Die Unternelimer inufstcn eine Strafse bis nach Tebursuk 
bauen. Die Produktion ist noch nicht normal, sie betrug 
mit 70 Arbeitern nur 1500 t gegen 2500 t im Jahre 1894.

Die Konzession von Zaghouan, einer besonderen 
Gesellschaft verliehen, umfafst eine Flachę von 2217 ha 
und liegt ungcfahr 60 km sudlich von Tunis in der Nahe 
des Dorfes Zaghouan. Zwei llauptlagerstiitten bilden den 
Erzreichtuin der Grube und man kennt brreits ca. 40 000 t 
besonders Carboriaterze mit einem Mittelgehalt vę>n 40 pCt. 
Zinksilikate erscheinen hier viel haufiger ais in den anderen 
Lokalitiitcn. Die Arbeiten bestehen in einer Tagcstrecke 
in der ersten Gruppe und in 3 durch 2 Schiichtc ver- 
bundenen Strecken in der zweiten Lagerabteilung. Zur 
Streckenforderung dient eine 0,5 m breite und ca. 700 m 
lange Grubenbahn und zur Sehachtforderurtg kleine Hand- 
haspel mit von den Eingeborenen angefertigten Kijrben. 
Zu den Oefen gelangt das Erz auf einer Luftbahn hinab. 
Die Oefen und Arbeiterwohnungen sind mit der Grube durch 
Saumtliierpfade und durch einen 15 km langcn Karrenweg 
mit der Steinstrafse zwischen Tunis und Zaghouan verbunden. 
Der Transport kann somit durchweg mit zweiriiderigen
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Ifarren crfolgen; dic bald vollendetc Eisenbalin wird 5 
bis G Frcs. an der Tonne sparen lassen. Aufser 3 Scliacht- 
ofen ist 1 Flammofen zum Calcinieren des erdigen Galmeis 
vorhanden. Die Grube fordert mit 120 Arbeitern 5000 t 
calcinierte Erze, die fur 80 Frcs. verkanft werden.

Die Konzession von El-Akhouat, die jUngste, erst 
1896 erteilte, befindet sich ungcfahr 32 km sildwestlich 
von Tebursuk und gehiirt Montgolfier. Die bisherigen 
Arbeiten bestehen in Streckenbetrieb und Abteufen, die 
ein Geleis mit 2 Oefen verbindet. Das Erz wird durch 
Esel in zweiraderigen Karren ca. GO km bis zur Station 
Madjez-el-Bab und dann per Bahn nach Tunis geschaITt. 
Dieses Untemehmen ist noch zu neu, um weiteres berichten 
zu kunneii.

Die A r b e i te r v e rha  I tn i sse sind iiberall dieselben; 

die Leitung liegt in franzósischen Hiinden; auch zu allen 

Vorrichtungen, die einige Intelligenz verlangen, werden 

Europiier benutzt. Litztere sind meist Italiener, die den 

Galnieigruben SaTdiniens oder den Schwefelgruben Siziliens 

entstammen. Aber alle Handlanger, Scheider, Fiirderlcutc etc. 

sind nusachlicfslich Eingebnrene; sie verdienen 30 — 40 pCt. 

weniger wie die Europiier, leisten aber auch demcnt- 

sprechend weniger; sie sind in der Hauptsache voriiber- 

gehende Arbeiter und dics gilt von allen Beigbaubetrieben 

Nordafrikas. y.

Mineralogie und Geologie.
Gebirgsstdrungenim Witwatersrand-Beeken. Ueber 

die Natur derselben hat C a r r i c k  vor der geologischen 

Gesellschaft von Johannesburg eine Theorie entwickelt, 

dereń wichtigste Zlige zweifellos Beaclitung verdienen; es 

handelt sich niimlich um dic Krage der B ildung r e c h t -  

s i n n i g e r  und w i de r s i  n n i ger  Y  e r w e r fu nge n. Nach 

dem in Genie civil, X X X , 6. von F. S c h i f f  erstatteten, 

trotz beigegebener Prolilzeichnungen jedocli nicht wider- 

spruclisfreien Berichte w ill C a r r i c k  eine Abhiingigkeit 

zwischen Schichtcnfallen und Sinn der Verwerfungen er- 

kannt liaben. Carrick tritt dabci von vornherein liir die 

Theorie derKoiitinentbildung durch Senkung des Ozeanbodens 

ein, eine Frage, welche bekanntlich trotz Suef s  noch nicht 

allseitig fiir spruchreif anerkannt w ird. W ie durch Senkung 

des Ozeanspiegels Johannesburg 200 m iiber denselben zu 

liegen gekommen sei, so sei auch die Gebirgsmulde des 

Witwatersrandes durch Senkung entstanden. Der liierfiir 

gebotene Beweis ist indirekt: im Fali einer Kontinent- 

bildung durch Hcbung wurden die vcrschiedenen Bewegungs- 

Achsen durch die Bergketten dargestellt sein und in dereń 

Hiigeln miifste man den Riickstofs der Schichtungen durch 

die Hebungsachse erkennen; die Bruchlinien der Schichten 

miifstcn von diesen Hiigeln ausgehen und wenn eine 

Konglomeratbank (ein Reef) sich zwischen diesen Sedimentiir- 

schichten zwischerigelagert fiinde, miifste man es auf der 

andern Seite des Verwerfers versenkt findcn. Von solchen 

Bruchlinien linde sich aber nichts am ;JRandeff, bis auf 

einen Punkt, iu der Rietfontein-Grube, wo ersichtlich ein 

eruptiyer Gesteinsgang den hangenden Schichtenteil ge- 

hoben habe. Die Schwiiclie dieser ęeweisfiilirung braucht 

wohl nicht erst hervorgehoben zu werden. Wichtiger ist, 

was Ca r r  i ck  beziiglich des Verh;iltnisses zwischen Schichten- 

fallen und dem Sinne der Verwerfungen w irklich gefunden 

haben w i l l : wo die Konglomeratbanke (reefs) steil stehen, 

also zwischen 40 und 80° Fallw inkel besitzen, sind die 

Yerwerfungen fast uuver;inderlich widersinnig; in denjenigen

Gruben, wo das Einfallen zwischen 30 und 400 wechselt, 

findet man beiderlei Verwerfungen, wiihrcnd in den Gruben 

mit sehr geringer, weniger ais 30° betragender Schichten- 

neigung, die Yerwerfer rechtsinnig und normal sind, die 

Versenkung also gemiifs dem allgemeinen Einfallcn der 

Schichtcn stattgefunden hat.

Die von Carrick gebotene Erkliirung ist folgende. Die 

nonnalen oder rechtsinnigen Veiwerfungen sind entstanden 

durch eine Senkung, bei welcher der uutere (gesenkte) 

Teil des Lagers (Reefs) auf der Spaltebene abwiirts ge- 

glitten ist. Die widersinnigen Verwerfungen dagegen sind 

durch Gesteinsgiinge bewirkt, welche entweder in der 

unmittelbaren Nachbarschaft oder in der Tiefe anstehen. 

Die Wi rkung des Eindringens einer grofsen Eruptivmasse 

yermogc sieli noch auf grofse Entfernung hin fuhlbar zu 

maćben, wahrend allerdings ein Gesteinsgang seinen 

(mechanischen) Einflufs auf die Niihe des Schichten-Aus- 

bisses beschrankcn miisse; auch erstrecken sich die 

Wirkungsgriifsen viel weniger weit in den Tiefenniveaus 

wegen des Widerstandes der Sedimentarschichten. O. L.

D io  Z ink-  u n d  S ilb e r la g e r  des N a s a f je l l  in  

N o rb o tte n . Dieselben, in der Pitelappmark unmittelhar 

an der norwegischen Grenze in ca. 1000 m MecreshiShe und 

gleieh siidlich vom Polarkreis belegen, sind seit 1635 
bekannt und wurden bis 1659 lebhaft bearbeitet, in 

welchem Jahre die Norweger die Anlagen zerstbrten und 

dic Baue grijfstentcils verscbutteten. 1637 bis 1661 
wurden aus den Nasaerzen auf der ca. 42 km ostlich ge

legenen Hiitte Silbojock 866 734 g Silber und 133 574 kg 

Blei gewonnen. Die zweite Betriebsperiode umfafst die 

Zeit von 1770— 1807, in  welcher man auf dem HUtten- 

werk Adolfstriim zusammen 136 696 g Silber und 26 427 kg 

Blei erzeugte. 1889 bildete sich die jetzige Gesellschaft, 

die das Grubenfeld mit 6 Konzessionen (Utiniil) erwarb, 

und das in die Oberbergshohe, den Oberberg, Mellanberg 

und Unterberg gcteilt w ird. Die Gruben auf der Ober- 

berghohe waren nicht sehr erzreich; bekannt ist ein

0,2 m miiclitiges Bleiglanzlager m it Blendę, sowie Anzeichen 

mehrerer Parallellager. Dic Hauptgruben befinden sieli 

auf dcm Oberberge, welche eine gerade Linie von 380 m 

Liinge bilden, die N W — SO streicht. Die Same-Vardo- 

grube besitzt eine Liinge von 42 m bei 5 m Durchscbniits- 

breite, aber nur 2,6 bis 3,6 m Tiefe; bemerkenswert ist 

auch die Stollgrube und die Silbonasigrube. Wahrend der 

Zwischenberg (Mollanberg etc.) wenig erzreich zu sein 

scheint, triITt man auf dem Unterberg die grofse Fogde- 

grube uud siidlich davon den Polheimerschacht.

Nacii H a u g  sind diese Vorkommen Quarzlager- 

bildungen, obgleicli Drusen m it frei entwickelten Quarz- 

krystallen dagegen zu sprechen scheinen. Die erzfiihrendc 

Quarzmasse bildet ein fast zusammenhiingendes System von 

oft gewaltigen mehr oder weniger linsenfOrmigen Lagern, 

die zwischen diinnen, etwas yerschiedenartigen Schiefer- 

gebilden innerhalb einer Gneismasse eingekleinmt ist, die 

wieder im N., O. und S. in innigem Zusammenhang mit 

einem deutlichen Granit sleht. Dieses grofse Quarzlager 

mit einer Gesamtlange von 1200 m besitzt eine verk«hrto 

Z-form, bei der auf den mittleren geradlinigen Teil ca. 

500 in entfallen und der den Oberberg bildet.

Die vorkommenden Erze sind Zinkblcnde, ais Haupterz, 

mit 40—51,7 pCt. Z ink und 0,002 pCt. Silber, Magnetkies 

mit 38,7—59,7 pCt. Eisen, 39,9 pCt. Schwefel und 0,007 
bis 0,008 pCt. Silber, Bleiglanz mit 60— 83 pCt. Blei
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und 0,136 — 0,17S pCt. Silber, Antiinonit mit 56 pCt. 
Antimon. und Boulangerit mit 55,57 pCt. Blei, 18,86 pCt. 
Schwefel und 24,6 pCt. Antimon. Die Erzo scheinen vor- 
zukommen: 1. ais verschiedene regelmiifsige Einlagerungen 
in Linsenform, die zur Richtung der Quftrz1na9.se melir 
oder weniger schief liegen; 2. ais melir oder wenigor voll- 
stiiudige Ausfiillungen vot) Drnsen- und unregelmiLfsigen 
liohlraumen. Die Reihenfolge dieser Erze von oben nacli 
unten ist: Bleiglanz, Blende, Magnetkies, wiilirend die

Antimonerze nur selten vorkommen, einmal zwischen Glanz 
und Blende eingelagerl.

In den Bcrichten werden die alten Erfalirungen iiber 
den Silber- und Bleigehalt folgendermafsen angegeben:
1 ebm mit Bergen gemischtes Erz ergab 2000 g Silber 
und 448 kg Blei; das Verschmelzen von 340kg reinem Stuferz 
oder gewaschenem Schlięgerz lieferte 1 Mark Silber und 
170 kg Blei. (Jern-Kont. Annaler.)

YolksTrirtsehaft und Statistik.

Gewinnung der Bergwerke und  Salinon des Oberbergamtsbezirks Hallo (Frovinzen Sachsen, Brandenburg

und Pommorn) fiir das Jahr 1896.

« J3

<D

Gewinnung Wert der Gewinnung Zahl der Arbeiter
Zahl der v o i i  diesen 

ernahrten 
Familienangeliórlgen

in 1896 

t

gegen das Yorjahr 

t

in 1890 

J t .

gegen 
das Yorjahr

J t.

in

1890

gegen das 
Yorjahr

in 1896
gegen das 
Yorjahr

1.
2.

3.’
4.
5.

I. K oh len-  
un il E r7.bergwerke.

S te in k o h le n .....................

E isener/.e ..........................
Kupfererze . . . . . .
Nickelerze..........................

2
278

3

1*1

7 761 
19 094 922 

41 578 
050 985,100 

0,400

+  1

+

1071 
497474 

5 377
85154,000

0.400

58499 
42410397 

182084 
16 324378 

40

— 10834 
+  1432549
— 17803 
-+- 1 503795 
+  19

41

25 820 
134

113 391

-  5
+  921
— 19

+  511

179 
05 318 

425

34730

+ 79 
+  3278 
— 90

+  1819

Se. 1. 280 58 975398 +  2 901000 39 392 +  1408 100052 +  5086

II. Sal z werk e.

1. S te in s a lz .......................... *)5 265 456,019 + 27064,406 1 063 167 +  59 970 454 -  33 1488 +  50
ab das zum Sieden auf-

gelóste Salz..................... 80 844.602 + 9 394,155 131438 +  62

184 611,417 + 17670,311 931729 +  59914

2. K a lis a lz e ........................... 0 1 057 588,718 + 97 587,337 15 031725 +  2 309893 3248 -  175 10683 +  983
3. Siedesalze........................... 0 111 114,731 + 0 954,669 2 955 159 +  107 804 067 +  7 1909 +  70

Se. 11. 14 |18 U18G13| + 2  597 671 4 369 — 201 14080 +  1103

*) Von den 5 Salzwerken forderten 2 nur Steinsalz und 3 auch Kalisalz.

Kupferstatistik fiir das Jahr 1896. Die Firma 
Aaron Ilirscli & Sohn in Halberstadt versendet, wie in den 
Yorjahren, eine Kupferstatistik, aus der wir naclifolgend 
einigeś wiedergeben: Die amtlichen Zahlen fiir das Jahr
1896 sind zum Teil noch nicht erschienen. Die Angaben
fiir dieses Jahr beiuhen daher teilweise aufSchiilzung, die 
indessen, da die Zahlen von den wichtigeren Werken schon 
bekannt sind und die Firma zahlreiche sonstige Anhalts- 
punkte hat, auf ziemliche Genauigkeit Anspruch machen 
kann, wie sich dies auch bei den SchiUzungen in den Yor
jahren ergeben hat. Die deutsche Kupferproduktion pro
1896 wird auf 29 700 t geschiitzt. In den ftlnf vorher-
gehenden Jahren betrug sie:

1891 1892 1893 1894 1895

24 688 t 25 406 t 24 011 t 25 857 t 26 013 t

Die grofstc heimische Kupferproduktion wird durch den 
Mansfeldischen Bergbau reprasentiert, welcher 1896 allein 
18 541 t gegen 15 083 t im Jahre 1895 liervorbrachte. 
Der Kupferverbrauch im Deutschen Reiclie betrug:

1891 1892 1893 1894 1895 1896
t t t t t t

56 868 56 103 60 513 62 955 70 349 85 371

Mithin hat der Yerbrauch namentlich in den letzten 
beiden Jahren aufserordentlich zugenommen. Die seit 1892

stetigc Steigerung ist um so bemerkenswerter, ais samtliche 
anderen Liinder mit hochentwickclter Kupferindustrie, wie 
Nordamerika, England und Frankreich, in den Jahren seit
1892 voriibergehend Jahre aufzuweisen hat ten, in denen 
eine wenn auch miifsige Abnahme des Verbrauchs sich ergab.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Yerbrauch der vier
hauptsiichlichsten Verbrauchslander
bis 1896.

den Jahren 1893

1893 1894 1895 1896
t t t t

60 513 62 955 70 349 85 371
33 886 31 837 40 323 49 007
96 615 90 069 91 084 115 557
77 433 94511 108 000 93 698

Deutschland 

Frankreich .
England 
Nordamerika

Erfreulicherweise hat auch die Ausfuhr Deutschlands an 
Kupferfabrikatcn in den letzten Jahren erheblieh zuge- 
nommen. Sie betrug im Jahre 1892 16 600 t und im 
Jahre 1896 33 889 t, ein Beweis fiir die lebhafte Ent- 
wickelung unserer heimischen Kupferindustrie, die am 
Welthandel einen zusehends grofseren Anleil gewinnt.

Die Weltproduktion an Kupfer wird auf Grund der be
reits vorliegenden Daten auf 370 000 t geschiitzt, von 
welcher Menge der bei weitem ‘'rofste Anteil auf Nord-



Nr 13. -  248 -

amerika entfallt. Die nordamerikanische Produktion betrug
1894 157 814 t, 1895 172 300 t, 1896 205 094 t.

Beziiglich der Preislage wird folgendes bemerkt:

Das Jalir begann mit einem Preise von Lstr. 41. 7. 6. 
per Tonne G.M. B. (Good mercliantablo brand)-Kupfer. Das 
G. M. B.-Kupfcr wird auf der Basis eines Kupfergelialtes von 
96pCt. und nocli etwas darunter geliefert. Der Preis flel bis auf 
Lstr. 40. 10. — ., hob sieli aber trotz des araerikanisclien starken 
Angebots bis Miirz auf Lstr. 45. 15. — . Im Mai stieg der 
Preis auf Lstr. 47. 12. 6. und im Juni und Juli auf 50 Lstr. 
Im September und Oktober seliwankte der Markt bei mafsigem 
Preisfall zwischen 46 und 48 Lstr , hob sich aber wieder 
auf 50 Lstr. Der Preis fiir das raffinierte amerikanische 
(Lake-) Kupfcr stand durchschnittlich nur 3ł/i bis 33/i Lstr. 
hSher. Die Aussichten fiir das laufende Jalir werden im 
allgemeinen ais giinstig gescliildert, unter der Voraussetzung 
allerdings, dafs sich die amerikanischen Gruben niclit durcli 
die guten finanziellen Resultate des Jahres 1896 verleiten 
lassen, die Produktion allzu sehr zu stcigern und dadurch 
dem Verbrauche vorauszueilen.

E infuh r von K ohle in  G onuą u n d  Savona in  den  
Jahren  1890 b is 1890. An Kohlen wurden eingefiilirt:

In  Genua :  I n S a y o n a :

t  t

1890 . . . 1 496 232 1890 . . 435 690
1891 . . .  1 463 657 1891 . . 369 829
1892 . . .  1 529 153 1S9>. . . 374 262
1893 . . . 1 610 881 1893 . . 387 675
1894 . . .  1 867 607 1894 . . 469 928
1895 . . .  1 823 384 1895 . . 404 258
1896 . . . 1 S92 854 1896 . . 444 707

Im ganzen Jalire 1896 gelangte in Genua Kohle zur
Einfuhr:

Von

Mit
DampfschifTen

Mit Segel- 
sohilTf n Zu- 

sam men
.

Tonnen

O 3}
■c te

Tonnen

Z
ah

l 
de

r 
i 

S
ch

if
fe

Tonnen

CardifT und Bary. . . . 339 917 295 6 9 695 926 990
2 5 750 —. — 5 750

09 187 016 4 5 678 192 694
Swansea............................... 49 48460 1 1 261 49 721
Newcastle unii Shields . . 165 470 833 1 1 100 471 933
Sunderlantl.......................... 16 51 444 — — 51444
Blyth .................................... 6 14 875 — — 14 875
H u l l .................................... 10 12 116 — — 12 116
West-Hartlepool . . . . 1 2 245 — — 2 245
Ltoerpool .......................... 13 21 033 3 2 688 23 721
Manchester.......................... 1 1800 2 2186 3 936
Glasgow............................... 20 40 292 1 911 41 203

2 5 830 — . — 5 830
11 26 615 — — 26 615
11 26 842 2 1 688 28 530
3 8 117 — — 8117

M e th i l ............................... 1 2 632 — — 2 632
London ............................... 2 214 — — 214

— — t 1 1 025 1 025
2 4 074 4 3 585 7 659

Sydney Dunedin . . . . — — 2 4129 4129
Antwerpen........................... 3 1206 — — l 206
Franzósischen Hafen (Koks) — — 5 965 965
Deutschen HUfeii . . ■ 2 4 0S0 :{ 2000 G0S0
Italienlschen Hafen (Koks) — — 26 3 174 3 174

Zusammen 728 1 852 7691 61 40 085 1892 854

K oh len au sfu hr G rofsbritanniens 1897. (Nach dcm 
Trade Supplement des Kconomist.) Die Reihenfolge ist 
nach der Ausfuhr im Jalire 1896 gewiihlt.

Monat I ebruar Jan. bis Febr. incl. Gesamt-

Nacli:
ausfuhr ini

1897 1896 1897 1896 Jahr 1896

in 10001*) in 1000 t in 1000 t in 10001 in 1000 t

Frankreich . . 442 452 974 991 5 225
Deutschland . 177 196 383 428 4 611
Italien . . . 372 317 808 706 4 145
Schwoden und
Norwegen . . 115 112 297 283 3 120

Spanienu. kanar.
Inseln . . . 198 214 410 423 2130

Rufsland . . . 8 14 23 30 1859
Aegypten . . 151 131 305 278 1 772
Danemark . . 87 73 221 202 1 692
Brasilien . . 84 89 176 183 1005
Brit. Ost-Indien 48 128 138 264 968
Holland . . . 47 40 118 85 785
Portugal und
Azoren . . . 61 63 124 123 634

Turkei . . . 34 34 77 68 492
Malta . . 30 11 63 38 34'6
Gibraltar. . . 40 16 69 55 271
anderen Landern 446 419 918 941 5 307

Insgesamt 2340 2309 5104 I 5098 j 34 21)2
Wert in 1000 L. 1052 1043 2275 | 2320 i 15 161

* )  1 t  =  1 0 1 6  k g .

D ie D iam antgruben  von  K im b erley  beschiiftigen 
an den vier Hauptfundpunkten nacli Crookes ungefUhr 8000 
Arbeiter, 1500 weifse und 6500 farbige. In einem einzigen 
Jahr wurden aus den Debeergruben 2 bis 3 Millionen 
Karat Diamanten gewonnen und bis Ende 1892 waren 
10 000 kg Diamanten im Wert von 60 Millionen Pfund 
grofsenteils aus ebendenselben produziert. 1895 fand mail
2 435 541 Karat (3 105 958 Lstr.), die einen Reingewinn 
von 1 401 145 Lstr. ergaben. Die Dcbcer-Co. kijiiiite 
noch viel mehr produzieren, aber die jiilirltche Nachfrage 
iibersteigt 4 bis 4Vj Millionen Lstr. nicht. Dic grofsen 
Steine sind auch nicht selten; uber 1 Unze(1511/2 Karat) 
kommen recht liiiufig vor und der griifste gefundene wog 
4281/2, gescliliffen noch 228'/2 Karat. Aus Jagerfontein 
stammt der bekannte griifste Diamant von 970 Karat, der 
gegenwartig in Amsterdam bearbeitet wird. (Min. Journ.)

'Yerkclirs w ese li. 

K oh len b ew ogun g in  d em  R uhrorter H afen.

A. K oh len - A n fuhr.

auf der 
Eisenbahn 
Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

m Febr. 1897 .....................

* * 1896 .....................
Vom 1. Jan. bis Febr. 1897 

„ 1. „ „ » 1896

B. Ko

235 132,50 
317 957,05 
500 575,00 
636 055,16

h ie n- A  b fi li r.

235 132.50 
317 957,05 
500 575,00 
636 055,16

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dilsseldorf 1 Ruhrort 
und oberhalb nnd oberhalb 

Tonnen | Tonnen

im Febr. 1897 
„ ,  1896 

V. 1. Jan. bis 
Febr. 1897

Entsp. Yorjahr

119 096,70 
141 013,50

212 228,10 
332 934,75

1 716,00 
2195,95

3 233,00 
3 677,70

645,25

690,75

4041,10 
2 338,40

6 583,35 
6 199,25
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Nocli: B. K o l i l e n - A b f u h r .

His zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Febr. 1897 

* „ 1890 
V. 1. Jan. bis 
Febr. 1897 

Entsp. Yorjahr

1 480,85 
841,60

3 004,70
2 703,35

53 870,30 
91 923 05

123 147,90 
182 002,30

23 800,25 
21 060,55

39 742,45 
46 394,05

204 666,45 
259 379,05

388 630,25 
573 911,40

Z u r  E rzv e rs o rg u n g  d e r  d e u ts c h e n  B le ih i it te n .

Die Koln|fphe Zeitung sclireibl: Seitens der preufsischen 
Staalseisenbahuverwaltuug werden Erhebungen iiber die 
Fórderung von Blcicrz auf deutschen Gruben und iiber 
die Versorgtiiig der inliihdischen Bleihiitten mit diesem 
RohstolT aus Anlafs eines Antrags veranstaltet, den die 
grofse Metallhandlung Aron llirsch & Solin in Halberstndl 
auf Ilorabsetzung der Frachtcn fiir Uberseciselie Bleierze 
mit der BegrÓńdung gcstellt hat, dafs dic einheimischen
Erzrorriite naliczn erschopft und deshalb die deutschen 
Bleihiitten auf den Bezug ausliindisclier Erze angewiesen 
soi en. In den letzten Jahren soli der Bezug armer
anstralischcr Bleierze eine grofse Bedeutung fiir die in- 
liindische Bleiherstcllung gewonnen haben, und wegen des 
hierbei auftretendcn englischen Wettbewerbs eine Fracht- 
ermiifsigting zur Erleichterung der Beziige nacli Deutscliland 
notwendig sein. Es soli daher, nach obigem Antrag, 
statt der heute gliltigen Frachtsiitze des Sonderlarifs III 
ein Staffeltarif mit 70 ^  Abfertigungsgeblihr von 2 ^  
fiir das Tonnenkilometer auf die ersten 100 km und mit
Anstofs von 1,5 ^  fur die folgenden 50 km, sowie mit
1 ^  fiir jedes weitere Kilometer eingefiihrt werden. Es 
blcibt abzuwarten, ob dcm Antrage, der eine grofse Zahl 
von Gegnern lindet, entsprochen werden wird.

S e h if fb a u  in  D e u ts c h la n d  u n d  G ro fs b r ita n n ie n  

im  J a h r e  1896. Aus einer Uebersicht iiber den deutschen 

ScliilTbau im Jahre 1896, welche der Gerinanische Lloyd 

zusamraengestellt hat, ergiebt sieli, dafs die 34 in dem 

Yerzuichnis aufgefuhrten Werfte fast siimtlich eine rege 

Tliiitigkeit entfalten konnten und dafs die deutsche SchifTbau- 

Industrie sich erfreulich weiter entwickelt hat. Der Bericht 

betont, dafs im vergangenen Jahre in Deutschland vier 

grofse Schnelldampfer von Iiber 10 000 t abgelaufen seien, 

iii England nur einer. Das mag wenigstens ais Beweis 

dienen, dafs der deutsche Schiifbau imstande ist, den grofsten 

Anspriiehen der Rhederei zu geniigen, wenngleich, wie 

schon mitgeteilt, der englische SchiiTbau im vorigen Jahre 

sonst einen Umfang erreiclit hat, hinter dem die Ermitte

lungen fiir den deutschen weit zuruckbleiben. Von den 

grofsten Dampfern sind zu nennen: Frachtdampfer „Ceres", 

4933 t, fiir die Deutsche DampfschiiT-Rhederei, Reichspost- 

dampfer „Herzog", 4933 t, fiir die deutsche Ostafrika-Linie, 

„Barbarossa", 10 769 t, fiir den Norddeutschen Lloyd, 

siimtlich erbaut auf der Werft von Blohm & Vofs in 

Hamburg, DoppelschraubendainpfiT „KBnig", 4820 t, er

baut auf den Reiherstiegwerften in Hamburg, Doppel- 

schranbendampfer „Bangalore", 5060 t, Doppelschrauben- 

dampfer „Bhandara", 5043 t, beide fiir die Hamburg- 

Kalkutta-Linie, Dampfer „Theben", 4600 t, alle drei 

erbaut vun der Flensburger Schiffbaugesellschaft, Doppel

schraubendampfer „Friedrich der Grofse", 10 536 t, Doppel- 

echraubciidampfer „Kónigin Louise", 10 536 t, und „Kaiser 

W ilhe lm  der Grofse", 13 500 t (letztere beide in der 

Fertigstellung begrilTen), alle drei fiir den Norddeutschen 

Lloyd, Doppelschraubendampfer „Bremen", 10 550 t, und

Doppelschraubendampfer „Kaiser Friedrich", 12- bis 13 000 t 
(letztere in der Herstc|Jung), beide fiir den Norddeutschen 

Lloyd, erbaut von F. Schichau in Danzig. Soweit sich die 

Tonncnzahl ermitteln liifst, sind zusammen SehilTe von einem 

Gehalt von rund 107 000 t erbaut worden gegen 101 400 t 
im Vorjahr und 117 600 t im Jahre 1894. Wenn dem

nach aucli die Zahlen eine besondcrc Verschiebung nicht 

zeigen, so ist eine solche doch hinsichtlich der Art der 

erbauten SehilTe zu Gunsten des deutschen SchilTbaues zu 

tnerken. Wiihrend friiher Segeischifle und mittlere Fracht

dampfer die Hauptart der Bauten bildeten, sind jetzt vor- 

wiegend machtige Doppelschraubendampfer und nainentlich 

auch Fisclulainpfer fiir die Hochsecfischerei im  Bau. End- 

lich ist die erfreuliche Thatsache zu verzeichnen, dafs im 

abgelaufenen Jah r eine grófsere Reihe auswiirtiger Besteller 

die deutschen Werften in Thatigkeit gesetzt hat. Insgesamt 

sind fiir auswiirtige Rechnung 20 SehilTe in Deutschland 

gebaut worden. Unter den Bestellern belindet sich die 

brasilische Regicrung und die rumanischc Regierung, die 

iibrigen Besteller kamen aus Rufsland, Diinemark, Holland 

und Siidamerika.

In Grofsbritannien gestaltete sich die Leistung des SchitT- 

baues in den letzten fiinf Jahren wie folgt:

1892 ........................... 1 194 784 t

1893 .....................  878 000 t

1894 ........................... 1 080 419 t

1895 ...........................  1 074 890 t

1896 ........................... 1 316 906 t

Der Bau im Jahre 1896 war in den Hauptdistrikten: 

Clyde-Distrikt . . . .  420 841 t

T y n e ............................. 246 882 t

W e a r ............................  218 350 t

B e l f a s t ......................  119 656 t

T e e s .........................110 314 t

West-Hartlepool . . . .  83 299 t u. s. w.

Der grofse Aufschwung ist ersichtlich; die Gesamtleistung 

des Jahres 1896 wurde in friiheren Jahren nur durch das 

Jahr 1889 mit 1 332 889 t iibertrofTeu. Im iibrigen haben 

auch deutsche, namentlich auch Hamburger Auftriige die 

Produktion Englands im  Jahre 1896 wesentlieh vergrófsert.

Im  Vergleich zu den aufserdentlicheu Forlschritten, 

welche die deutsche Eisenindustrie gemacht hat, ist der 

deutsche SchiiTbau, der immer noch nur einen kleinen 

BruchtciI der englischen Produktion aufzuweisen hat, in 

der Menge seiner Erzeugung unverkcnnbar zuriickgeblieben.

(Stalli und Eisen.)

Yereine und Veriamml ungeji.
S it z u n g  d e r  d e u ts c h e n  g eo log is ch en  G e so lls c h a ft 

a m  2. M a rz . Dr. K e i l h a c k  sprach iiber neu  erę 

F o r t s c h r i t t e  in der  K e n n t n i s  des F l a m i n g .  Dieser 

Hóhenriicken zieht sich von der Lausitz iiber Juterbogk, 

Belzig, Ziesar und Burg bis Magdeburg, wird im S. und 

W . vom Elbtliale, im N. durch ein aites Thal, das sogen. 

Glogau-Baruther Hauptthal, durch welches friiher die Oder 

flofis, begrenzt. Durch eine. Einsenkung zwischen Juterbogk 

und Wittenberg, in dem die Anhalter Bahn verliiuft, wird 

der Hóhenriicken in zwei Teiie zerlegt, dereń westlicher 

„iioher F lam ing" genannt wird. Er erhebt sich bis zu 

einer liohe von mehr ais 200 in und erscheint durch 

zahlreiche, anmutige, tief eingeschnittene Thaler, namentlich 

an der Nordseite, ais kleines Gebirge, weshalb die Ver-
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inutung nalie lag, dafs iiltere Formationen im Innem des- 
sclbeu lagern. In der zweiten Hiilfte der sechziger Jahre 
wurde vom Fiskus zwischen Jiilerbogk und Wittenberg an 
drei Stellen gebohrt. Bei Kroppśiiidt (110 m ii. M.) 
wurden unter 7 m Diluvium tertiiire Braunkohlenbildungen 
erbohrt und bei 130 m Teufe (20 m unter dem Meeres- 
spiegel) nocb nicht durchteuft. Die beiden anderen, weiter 
nacli NO. in der Na.be der Haltestellen Żabna und BlSlins- 
dorf gelegenen Bohrungeu ergaben ein bedeutend machtigeres 
I)iluvium, das bei Żabna bis 82 m Tiefe reicbte, bei 
Blobnsdorf in 90 m Tiefe noch niebt durclibohrt war. Die 
niichsten 20 Jahre geschah niclits zur weileren Aufkliirung 
der Lagerungsverhaltnisse. Im lelzien Jahrzelint sind von 
dein Vortragenden durch Spezialaufnahmen im nordlichen 
Teile des Flaming, andererseits durch eine grćifsere Anzahl 
von Tiefbohrungen neue Anhaltspunkte fiir die Beurteilung 
des geologischen Aufbaues des Hohcnrtickens gew-onnen 
worden. Die geologisnbe Aufnahme erstreckte sich auf den 
Nordrand des Flaming von Belzig bis Burg und ergab dic 
Thatsache, dafs an vielen Stellen in der Nabe des Nord- 
randes Tertiarschichlen nabe an die Oberfliiche rciclien, 
dafs ferner im Osten, bis etwa in die Gegend von Ziesar, 
Schicliten der Braunkohlenbildung, nach W. liin ober- 
oligocane Meeressande und ganz im W . bei Burg, Mockern 
und Loburg mitteloligociiner Septarientbon beobachtet wurden. 
Von den Bohrungen liegen vier in der weiteren Umgebung 
von Belzig, deren eine bei dem sogen. Gesundbrunnen bis
32 m grobe dilimale Kiese ergab, aus denen so grofse 
Wassermengen aufstiegen, dafs das Bohren eingestellt werden 
mufste. Die zweite Bobrung in der Kalkgrube nordlicli 
von Belzig ergab, dafs unter diluvialen Kalken feiiikornige 
Sande der iiltosten Eiszeit lagern, unter denen von 20 bis 
zu 85 m Teufe tertiare Sande unbestimmten Alters erbohrt 
wurden. Die dritte Bobrung auf der bOchsten Erhebung 
der Mark Brandenburg, dem Ilagelsberg (180 in Meeres- 
holie), durchorlerte 95 m diluviale Bildungen, niiinlicb 13 m 
Geschiebemergei und darunter Weehsellagerung von Sandin 
u ud Granden. Ebenso wurden indem 20. m tiefer liegenden 
Scblofsbrauereibrunnen, 5 km westlich, bis 73 m Teufe 
geschichtete Diluvialbildungen, Sande, Schluffsande und 
Tlione wechsellagernd erscblossen, darunter miociiiie Braun- 
koblensande. Weitere Bohrungen wurden im Interesse der 
Magdeburger Wasserversorgung in der Gegend von Ziesar, 
einer Quellenzone entlang, ausgefuhrt. Eine grofse Anzahl 
derselben, bei rund 80 m Mecreshohe angesetzt, erbohrten 
in 10 bis 20 m Tiefe tertiare Schicliten. Vou den beiden 
interessanteśten Bohrungen liegt dio eine an der Wetzlarer 
Bahn bei Nedlitz, die andere nordlich von Koswig an der 
Elbe bei Zinko. Erstere erschlofs 8 m Dilurium, dann bis 
80 m oberoligocane Meeressande, denen von 35 bis 60 m 
Teufe eine diluviale Kies- und Geschiebemergelbank ein- 
gelagert ist, darunter bis 165 m Teufe mitteloligocanen 
Septarientbon mit Foraminiferen und darunter, etwa 80 m 
unter dem Meeresspiegel beginnend, Buntsandstein. Das 
Bohrloch bei Zinko ergab bis 24 m Teufe Weehsellagerung 
von diluvialen Schottern und niiociitien Kohlensanden und 
Braunkohleiiflbtzchen, darunter bis 72 m Teufe miocane 
Kohlensande, dann bis 102 m oberóligociine, glaukonitische 
Meeressande mit Phosphoriten, darunter bis 211 m inittel- 
oligocane Septarientbone und darunter, ca. 130 ni unter 
dcm Meeresspiegel beginnend, die Buntsandsteinforniation. 
Da nun nOrdlich von Rofslau, Koswig und Wittenberg am 

Siidabliang des Flaming das Tertiiir in einem 8 km breiten

Streifen fast iiberall iiiihe unter der Oberfliiche liegt und 

bis 120 m Meereshcihe sieli erliebt, so ergiebt sich nach 

des Vortragcnden Ansicht im H inblick auf die besprochenen 

neuen AufschlUsse, dafs der tertiare Untergrund des Fliiming 

niclit seiner Oberfliicbengestalt entsprieht, da das Tertiiir 

im siidlichen Randteile am hochsten sich erhebt, in der 

Mitte aber unter der eigentlichen Hohe des Flaming tief 

unter der Oberfliiche Iagert, und betracbtet er diesen zur 

diluvialen Zeit im Sliden vorlagernden tertiiiren Erdwall 

ais ein Hindernis fiir das heranrUckende Eis und fiihrt 

darauf die miichtige Ablagerung diluvialer Schicliten nordlich 

davon zuriiek. Vortragender ging dann noch auf die Ober- 

fliicliengestaUung des Tertiars ein, das er in zwei wellen- 

artige Erhebungen, eine kleine im Sliden, eine grofsere im 

Norden trennen wollte, jedoch wurden in der an denVortrag 

sieli anschliefsenden lebhaften Diskussion sowobl gegen diese 

Auffassung wie auch die W irkung der Eiszeit Gegengrunde 

angeflihrt.

llerr Dr. G. M l i l l e r  bespracb unter Vorlegung von 

Stiicken K a l k g c s c h  i ebe  m i t  m a a n d r i s c h  g e w u n d e n e n  

R i n n e n  v o m Z i l l a u e r S e e  in Masu r en .  Es sind das 

Kalksteine oder kalkige Sandsteine, die auf ilircr Oberfliiche 

m it verschieden verlaufenden und im Zusammenhang 

stehenden Rinnen verseben und durch niedrige Kiimme 

getrennt sind und in ihrer Oberfliichengestaltung an Land- 

schaften, Tbiiler, Querthiilcr, Kessel erinnern, namentlich

den Karstbildungen der Ilochgebirge alinlir.il sind. Solehe 

Steine sind schon liinger bekannt, namentlich auch ans den 

Alpenseen. Die Ansicliten iiber deren Entstehung waren 

liingere Zeit verscliieden, teils wurden sie auf den Einflufs 

von Larven von Phryganiden zuiuckgefiihrt, meist auf dic 

Auflosungsfahigkeit gewisser Algen. Letztere Auffassung

hat sieli ais die richtige ergeben. Die masurischen Steine 

sind den alpinen selir ahnlieh.

Professor E b e r t  maelite Mitteilungen i i ber  das  Vor- 

k o m m e n  von  P r e s t w i c b i a  S c h e e l e a n a  i n  Ober- 

s c h l e s i e n .  Die Gattung Prestwicbia wurde fiir solehe

Xiphosuren (Krebse mit Dreiteiluii" des Kijrpers in Kopf, 

Rumpf und Scbwanz) aufgestellt, bei denen der Rum pf und 

das Schwanzschild verwacbsen sind, also in gewisser Be

ziehung an die jetzt lebendon Limuliden (Pfeilschwanz- 

krebse) erinnern. Es waren vier Arten dieser Gattung

bekannt, von denen zwei sich nur in der englischen 

Steinkohlenformation, eine in der von Illinois, und eine, 

P. rotundata, in England und Belgien gefunden liatten. Zu 

der letzteren wurden von Bolsche Prestwichien - Reste 

gerechnet, die sich in der Steinkohlenformation des Pies- 

berges bei Osnabruck gefunden liatten. Die Direktion der 

geol. Landesanstalt erhielt im Jahre 1889 von Bergingenieur 

Scheele in Reckliiigbausen eine gut erhaltene Prestwicbia 

aus dem Hangenden vom Leitflotz der Fettkohlenpartie 

Rottgersbank der Zeche Wolfsbank und der Yortragende 

hat dieselbe bearbeitet und gefunden, dafs es eine neue 

Art war, die durcli die Bildung der Glabella und der 

Achse des Schwanzschildes von der englischen rotundata 

und den anderen abweicht und zu der auch die Osnabriicker 

gehoren. Er nannte sie nacli dem Finder und vero(Tent- 

liclite eine Beschreibung derselben im Jahrbuch 1889 dej- 

geologischen Landesanstalt. Nun wurde in einem Bohrkern 

aus 496 m Teufe einer fiskalischen Bohrung Rogoisna IX  

nordlich von Jastrzemb in Oberschlesien diese Krcbsart im 

Laufe dieses Winters ebenfalls festgestellt. W ar nun schon 

bislang die Gattung stets in hoheren Schicliten der Stein-
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kohlenformation in Beglcitung von Pflanzenresten gefunden, 
wo also marinę Ąbsatze niclit mehr vorhanden sind, sondern 
nur iistuarische, brackische oder Siifswasserabsiitze, ist sie 
in Oberschlesien in Beglcitung von Modiola Carlottae und 
Anthracomya gefunden, also ein weiterer Bewcis, dafs sie 
keine Meeresthiere, wie ilire Verwandten, die Trilobiten, 
waren.

Zum Sclilufs sprach Professor Jaekel  uber einige 
b ein e rkens w e r te Gescli i c be mit Cystoideen. Es ist 
zunachst ein Geschiebc von Sylt mit drei verscliicdcnen 
Cystoideen, einem Stcinkern von Echinoephaera, einem un- 
bestiinmbarcn Carpocistitcs und eine Glyptocystis, die 
schon aus Itufsland und aus dem Untersilur Skandinaviens 
bekańnt war. Sodann ein Geschiebc, welches von Missionaren 
an der Ostkiiste von Gronland auf Treibeis gefunden wurde 
und Caryocystis granatum enthalt. Es sind dies grofse 
Cystoideen, die in England und Schottland bekannt sind. 
Es ist moglich, dafs dies Geschiebe aus dem Silur von 
Nordsibirien stammt und mit Treibeis dorthin auf dcmselben 
Weg gelangt ist, den Nansen fiir die Fahrt seines Frani 
vorausgesetzt hatte. E.

Verein technischer Grubenbeamten zu Essen. 
Die am Sonntag den 14. Marz im Biirgerheim stattgehabte, 
gut besuchte Monatsversammlung eroffuetc in Verhinderung 
des I. Vorsitzcnden, Herrn Bergrat Schrader, Herr Betriebs- 
fiihrer Husmann. An der Hand einer Wandzeichnung 
machte er technische Mitteilungen iiber eine von ihm auf 
Zeche Siilzer-Neuack eingerichtcte Forderung vermittelst 
Pferdegopel. Wegen nicht Vorhandcnseins von Luft- 
kompressoren sei man zum Abbau yon unterhalb der tiefsten 
Sohle niedersetzenden Fliitzteilen zu dieser eigenartigen 
Fordermethodc Ubergegangen, oiine dafs die Kosten dieser 
Einrichtung die Kosten einer Forderung vermittelst Luft- 
haspels iiberstiegen. Oberlialb der Grundstrecke ist eine 
Gopelkammer von 9 m Durchmesser und entsprechender 
Ilolie hergestellt, welche mit Eisenbahnschienen sorgfiiltig 
verbaut worden ist. Der eigentliche Gopel besteht aus 
einer vertikaien Ae.hse, welche nach unten in einem Stecli- 
lager ruht. Oberlialb dieses Lagers sitzt auf der Achse 
eine Scheibe vOn 1,100 mm Durchmcsscr mit besonders scharf 
eingelassener Nute; oberlialb dieser Scheibe belindet sieli 
sodann auf der Achse ein gufseiserner Kasten zur Aufnahme 
und Befestigung des Zugbaumes, der 3Vj m lang ist und 
dem Pferde die Fiihrung giebt. Im Tiefsten des Abhauens, 
das 90— 100 m Liinge besitzt, ist auf einem auf Radern 
laufenden Gestell eine Umkehrscheibe angeordnet. Das 
Seil ohne Ende wird von der horizontalen Scheibe des 
Giipels iiber einstellbare Rollen zur Umkehrscheibe gefuhrt. 
Die Wagen werden mittelst Anhiingekette und Seilklemmer 
am Zugseil befestigt. An jedem Seile liiingen je drei Wagen, 
drei aufwiirts gehende mit Kohlen gefiillte und drei abwiirts 
gehende leere bezw. mit Bergen gefullte. Es konnen bis
100 Wagen aus einem 100 m tiefen Abhaucn auf diese 
Art gefordert werden, wobei die treibende Kraft, das Pferd, 
sich immer in derselben Richtung bewegt. Herr Betriebs- 
fiihrer Lomberg berichtete iiber die Verhandlungen der 
letzten Verbandsvorstandssitzung. Die Stellenvermittelung 
habe sich ais eine segensreiche Einrichtung erwiesen; iiber 
70 Mitglieder haben sich angemeldet und sind nach Wunscli 
beschieden worden. Beziiglich der Grubenbeamten-Pensions- 
kasse sei zu erwahnen, dafs das Institut iiufserst gut fundiert 
sei und eine gute Zukunft vor sich habe. Sobald das neue 
Statut die ministerielle Genehmigung erhalten, sollen den

Angehorigen des Verb:mdes neue Einschrcibelisteń zuge- 
sandt werden. Nach ferueren Darlegungen iiber die knapp- 
schaftliche Bewegung und die Stellung der Grubenbeamten 
zu derselben, fand Sclilufs der Versammlung statt. B.

Generalversammlungen. M a t h i 1 d e n h ii 11 e, Aktien- 
Gesel lschaft fiir Bcrgbau u. Hiitten be trieb zu Ncu- 
stadt-Harzburg. 3. April d. J., naclim. 5 Uhr, im Hotel 
Hartmann (Berliner llof) zu Essen-Ruhr.

Nordstern, Lebens-Versicberungs-Aktien-Ge- 
sellschaft zu Berlin. 3. April d. J., vorm. 11 Uhr, 
im Bureau der Gesellschaft.

Nordstern, Unfal l-und Al ters-Yersi ch erungs- 
Gesellscliaft zu Berlin. 3. April d. J., vorm. 11 Uhr, 
im Bureau der Gesellschaft, Kaiserhofstr. 3.

A 11gemeine Kohlenstaubfeuerung, Aktien-Ge- 
scllschaft „Patente Friedeberg". 5. April d. J., 
naclim. 5 Uhr, im Geschiiftslokal, Linkstrafse 2.

Oelsnitzer Bergbaugewerkschaft Oelsnitz im 
Iirzgeb. 7. April d. J., vorm. 11 Uhr, im Hotel „Stadt 
Hamburg" in Glauchau.

Arenbergsche Aktien-Gesellscliaft fiir Bergbau 

und II Uttenbetrieb in Essen. 9. April d. J.. naclim.
4 Uhr, im Lokale der Gesellschaft „Verein“ in Essen.

Er z gebi r gisch e r Steinkohlen - Ak ti e n ve rei n 
Schedewitz bei Zwickau. 10. April d. J., vorm.
9 Uhr, im kl. Saale des Gasthofes „Zur grónen Tamie" 
in Zwickau.

Steinkoh 1 ęnbauverciu Gottes Segen zuLugau.
12. April d. J., mittags 12 Uhr, im Schwanensclilofschen 
in Zwickau.

Aplerbecker Aktfen-Yerein fiir Bergbau(Zeche 
Margaretha). 22. April d. J., nachm. 3 Uhr, im Hotel 
Wenckcr-Pasmann in Dortmund,

Pateiit-Berichte.
G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .

E l. 4. Nr. 69 909. 6. Januar 1897. R. 3998.
Grubenlampe m it Sicherheitsziindung durch oine 
zum  Hammer ausgebildete Feder. Karl Rohlmann, 
Dortmund, Kurfiirstenstr. 29.

Kl. 5. Nr. 69 706. 30. Dezember 1896. S. 3102. 
Stofsende Bohr- und  Schramm aschine m it sageartig 
gezahnter Arbeitsstango und selbstthatig durch 
Fedorn bewirktem Vorschub. Friedrich Sommer, Essen
a. d. Ruhr, Viehoferstr. 64.

Kl. 5. Nr. 69 283. 8. Januar 1897. J. 1501.
Soilklemme fiir Streckenforderung aus Kurbel m it 
senkrechtem Zapfen und fester Gabel. Pet. Jorissen, 
Dusseldorf, Neanderstr. 12.

Kl. 13. Nr. 69 580. 7. Januar 1897. Sch. 5532.
Selbstthatiges Steuerventil fiir Kesselspeiseapparate, 
aus einem an geschlossonem Schwimmer befostigten 
Doppelventil m it kleinem und grofsem Ventilkegel. 
Wilhelm Schonicke, Gera.

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

Kl. 4. Nr. 89 690. Ziind- und  Regelungsvorrichtung 
fiir Grubenlampen. Von II. Freise in Hamme-Boclmm. 
Vom 25. Juni 1895.

Durch den Brennstoffbehiilter ist ein Slocher f gefuhrt, 
welcher mit einem zweiseitig gezahnten Plattchen h und 
einer oberen Umbiegung i derartig versehcn ist, dafs bei 
vollstandig geschlossener Lampe mit der einseitigen Zahnung
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des Niederdruckcylinders B, um mit ein und demselbcu 

Schieber sowohl die Dampfverteilung, ais auch durch dessen 

Drehung unter Mitwirkung der bekannten schriigen Absperr- 

kannten c und d des Schiebers uud a und b der Kanal- 

miindungen eine veriinderliche Fiillung zu erzieleu.

stromenden Dampfes stehenden Kolben P verbunden, der 

sich der DurchstrSmungsgeschwindigkeit des Dampfes ent- 

sprechend einstellt und daher durch die Ventile den Dampf- 

durchflufs beeinflufst. Die den Kolben mit den Yentil-

des Plattchens h der Docht reguliert, mit der gegenuber- 

liegenden Zahnung nach Drehung des Stochers das Ziind-

K l.  14. Nr. 89 981. Z w a n g la u f ig e  S te u e ru n g  f i ir  

V e n til-  o de r  S e h io b e rd a m p fm a sc h in o n . Von J .  M. 

Walter in Charlottenburg. Yom 27. Januar 1895.
Die zwanglaufige Steuerung fiir Ventil- oder Schieber- 

dampfmaschinen mit bekanntem Steuergcstiinge a b g h, das 

durch das Regulatorgestiinge d c b fiir verschiedene Kiillungd-

grade eingestellt wird, hat einen Stiitzhebel e f, dessen 

Anschlufspunkt e im Gliede b g des Steuergestanges und 

dessen Liinge e f so gewiihlt sind, dafs bei verschiedenen 

Fullungen gleicher Voreintritt erziclt wird.

E l .  14. Nr. 90077. D a m p fz u f łu fs ro g le r  f i ir  D a m p f 

m a s c h in e n . Von J .  W . Fr. Scheller in Booiwerth, Holland. 

Vom 20. Februar 1896.

Zwei in das Dampfrohr des Ventilgehiiuses cingeschaltete 

Regulierveniile S sind mit dein iin offenen, am Gehiiuse 

festen Cylinder C gefiihrten, unter dem Diucke des durch-

band an einer federnden Reibflache hochgeschoben und 

entzundet werden kann, w'ahrend durch cinfache Drehung 

des Stochers sowohl der Docht durch das PliiUchen h ais 

auch das obere Ende des Ziindbandes durch die Um- 

biegung i gereinigt werden konnen.

Hierbci kann an Stelle der federnden Reibungsflache 

eine federnde Schlagfliiche d mit mehrfachen Schlitzcn fiir 

den EingrilT des Stochers zwecks Spahnung der Schlagfeder 

angeordnet sein.

KI. 5. Nr. 89 447. Schachtringo fur Brunnen. 
Von Paul Wagner in Salzbrunn. Voin 15. Februar 1896.

Die Schachtringe sind im  Innern mit R inn en zum Auf- 

fangen des an der Schachtwand niederrieselnden Wassers 

versehen. Mittelst einer Pumpe konnen dic Rinnen ent- 

leert werden.

KI. 5. Nr. 89 929. Verfahron zum  Wiederbringen 
von Senkschachten gemafs dem Bohrverfahren nach 
Patent N r . 80113 . Von Fr. Honigmann in Aachen. 

Vom 5. April 1896.
Gleichzeitig mit dcm Bohrer wird ein auf der Sohle 

des Schachtes mittelst eines Senkschuhes aufruhender oder 

an Seiten liangender Senkschacht in der Weise nieder- 

gebracht, dafs zwischen dem Senkschacht und der Bohr- 

wandung ein Zwischenraum zdr Aufnahme des Druckmittels 

verbleibt,

KI. 14. Nr. 89 48S. Kolbenschiebersteuerung fiir 
Verbundmaschinen. Von Eduard Muller in Hameln a. W . 

Yom 1. November 1895.
Die Steuerung hat einen Kolbenschieber D mit einer 

Muschel e zur Bedienung der Ein- und Ueberstromkanale a b f 

des Hoclidruckcylinders A und mit drei Muscheln h 11 zur 

Bedienung der Ein- und Ausstromkaniilc g i k und i m, k n



— 253 — Nr. 13.

scheiben verbindende Stange T trifft zur Verincidung einer 
Yollstandigeu Dampfabsperrung auT einen federnden An- 
schlag R.

KI. 20. Nr. 90 137. Seilklemme fur Strocken- 
forderung. Von P. Jorissen in Dusseldorf-Grafenberg. 
Vom 21. April 1896.

Dic Backen a der Klemme sind auf dera freien Ende 
einer Stange b angebracht, deren andercs Ende ura einen 
in der Gabel e des Mitnehmerzapfens z gelagerten Bolzen c

drelibar befestigt ist. Sobald das Zugseil d eingelegt ist, 
nimmt es die Klemme in der Laufrichtung mit und bringt 
dieselbe aus der punktierten senkrechten Stellung in die 
geneigte. Die Klemmbacken liegen dann schriig zur wage- 
rechten Seilachse und bewirken ein schwaches Einknicken 
des Seiles, wodurch das Durchrutschen des letzeren vcr- 
hindert werden soli.

KI. 24. Nr. 90 562. E in  gloichzoitig ais Speise- 
wasseryorwarmor dionender Funkenfangor. Von 
Julius Sander in Hannover-Linden. Vom 12. Mai 1896.

Der Funkenfiinger ist eine einfaeh oder mehrfach ge- 
wundeue, mit Speisewasser angcfullte llohrschlange, welche 
innerhalb des Rauchkanales derart gelagert ist, dafs die 
einzelnen Rohrteile sich stufenweise zum Teil uberdecken, 
um die den Itaucligasen beigemischten Funken abzufangen.

Marktberichte.
Borso zu Dusseldorf. Amtlicher Preisbericht von 

18. Miirz 1897. A. Kohlen und Koks. 1. Gas- und 
Flammkohlen: a. Gaskohle fUr Leuchtgasbereitung 10,00 bis
11.00 d l., b. Generatorkolile 10,00— 11,00 d l., c. Gas- 
flammforderkohle 8,50—9,50 d i. 2. Fettkohlen: a, FSrder- 
kohle 8,30—9,50 i ., b. raelierte beste Kohle 9,50 bis
11,50 d i., c. Kokskohle 7,60—9,00 d l. 3. Magere Kohle:
a. Forderkolile 8,00— 9,50 *Sl., b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 d l., c. Nufskohle Kom II (Anthrazit) 19,50 bis
21.00 d l. 4. Koks: a. Giefsereikoks 15,50— 16,00 d l.,
b. Hochofeukoks 13,00 — 14,00 d l., c. Nufskoks gebr. 16,00

bis 17,00^ l. 5 .Briketts 10,00— 12,00d l. B. Erze: l.Roh- 
spat 11,30-11,90^., 2,Spateisenstein, ger. 15,70— 16,70d l.,
3. Somorrostrof.o.b.Rotterdam0,00 — 0 ,0 0 ^ . 4.Nassauischer 
Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 ^/l.,
5. Rasenerze franco 0,00—0,00 d l. C. Roheisen:
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 67,00 d i.,
2. Weifsstraliliges Qual. - Puddeiroheisen: a. Rheinisch-
westfiilisclie Marken 58— 59 d l.,* ) b. Siegerliinder Marken 
58— 59*) ^/l., 3. Stahleisen 60—61 ^ l.,* ) 4. Englisches 
Bessemereisen ab VerschiiTiiiigshafen 0,00 d l., 5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00—0,00 d l.,
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 d l., 7. Thomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 60,50 d l., 8. Puddeleisen Luxemburger 
Qualitiit 49,60 d l., 9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort
60.00 d l., 10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 56,00 d l, 11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
67.00 ^ l ., 12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 d l.,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 60,00 ^/£., 14. Deutsches 
Hiimatit 67,00 d l., 15. Spanisches Iliimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 74 ,00 ^ . D. Stabeisen: Gewohnliches Stab- 
eisen 135 d l. — E. Bleche: 1. Gewolinliche Bleche 
aus Flufseisen 137,50— 142 ,50^ . 2. Gewohniiche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 d l., 3. Kesselbleche aus Flufs
eisen 157,50 d l., 4. Kesselbleche aus Schweifseisen
180.00 d l., 5. Feinbleche 135— 145 *41. F. Draht: 
1. Eisenwalzdraht 0,00 dL, 2. Stahlwalzdraht 0,00 dL

Die Nachfrage nach Kohlen und Koks ist anhaltend 
stark, der Eisenmarkt ist unverandert. Die niichste Borsen- 
versammlung findet statt Donnerstag, den 1. April, nachm. 
von 4 bis 5 Uhr, in der Stiidtischen Tonhalle.

Belgischer Kohlenmarkt. (Bericht vom 23. Miirz 
1897.) Wesentliche Aenderungen sind auf dcm bclgischen 
Kohlenmarkte in den letzten Wochen nicht vor sich 
gegangen.

Bei der in diesem Jahre so fruhzeitig eingetretenen 
Beendigung des Winters hat die Nachfrage in Ilausbrand- 
kohlen eine merkliclie Beschriinkung erfahren, und sehen 
sich manche Zechen in die unangenehme Lage versetzt, 
einen Teil ihrer Forderungen auf Lager legen zu miissen. 
Diejenigen Zechen, welchen es infolge der inildcn Witterung 
nicht mijglicli war, ihre nocli vom vergangeneu Sommer 
herrUhrenden BesUinde abzusetzen, werden sich genotigt 
sehen, ihre Fórderung einzuschriinken, wenn sie ein allzu 
grolses Anwaclisen dieser Bestiinde vermeiden wollen. 
Gr6sere Transaktionen fanden unter diesen Umstiinden 
selbstverstiindlich nicht statt, und ist an eine Aufbesserung 
der bisherigen Preise, welche die Zechen bei Riiuraung 
ihrer Lagerbestiinde erwarten durften, nicht zu denken.
Nur in Nufskohleii ist fortwiihreud eine sehr lebhafte Nach
frage zu verzeichnen, und ist fUr dieselben eine Preiserhohung 
von 1,00 Frcs. per Tonne eingetreten; fiir Bezuge wiilirend 
der Sommerperiode verlangt man jetzt mindestens 21,00 Frcs. 
und fur Bezuge in der am 1. September beginnenden
Winterperiode 22,00 Frcs.

Recht gUnstig liegen dagegen die Verhiiltnissc des Fein- 
kohlenmarktes. Fast samtliche Abschlusse in den von der 
Kalk- und Ziegelindustrie verwendeten mageieu Sorten sind 
bereits erneuert worden, und ergeben die erzielten Preise 
von 7,00 bis 8,00 Frcs. gegenUber dem Vorjahre eine
Aufbesserung yon mindestens 0,75 Frcs per Tonne. 'In 
halbfetten Sorten, welche hauptsiiehlich im Bassin du Centre

*) Mit Fracht ab Siegen.
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gefórdert werden, hat das Geschiift ebenfalls eine lebhafte 
Eutwickelung erfahren, und hat das von den dortigen 
Zechen gemeinsam errichtete Verkaufscomptoir den Preis Tur 
gcsiebte Feinkohlen von 4 cm auf 10,00 Frcs., von 2'/2 
und 3 cm auf 9,00 Frcs. und fur Staubkohlen von 0/iz 
auf 8,00 Frcs. ab Zeche festgesetzt. Fettkohlen fiir Koks- 
fabrikation, an welchcn fortwiihrend grofser Mangel herrscht, 
kosten augenblicklicli 11.50 bis 12,00 Frcs.

Was die Feinkohlen fiir Glas- und Eisenindustrie betrifft, 

so bestehen die Zechen fiir die am Ende des laufenden 

Trimesters zu erneuernden Abschliisse auf Aufbesserungen 

von 0,50 Frcs. bis 1,00 per Tonne; man verlangt also 

fur poussiers 9,00 Frcs., fiir fines de machines 11,00 Frcs. 

und fiir tout-venant 12,00 Frcs. Diese Preise erscheinen 

mit llinsicht auf die aligemeine Marktlage vollsUindig 

gerechtfertigt, umsomehr ais die Zechen des Borinage mit 

sehr schwierigen ForderungsverhaItnissen zu rechnen liaben, 

und bei den alten Preisen kaum auf ihre Gestehungskosten 

kommen. Die Kiiufer striiuben sieli jedoch sehr, diese neuen 

Bedingungen anzunehmen und scheinen bis jetzt nur die 

Glashiitten ihrc Abschliisse erneuert zu haben. Die Eisen- 

hiitten und insbesondere diejenigen, welclie nicht selbst 

HocbBfen besitzen, weisen darauf liin, dafs die gegenwiirtigc 

Lage des Eisenmarkles ihnen wenig Aussiclit bietet, fiir 

ihre Produkte eine der Erhohung der Kohlenpreise ent- 

sprechende Aufbesserung ihrer bisherigen Verkaufspreise zu 

erzielen und ist es thatsiichlicli nicht zu leugnen, dafs in 

folge der Krisis in Indien, welches Land fiir dic hiesige 

Eisenindustrie ein bedeutendes Absatzgebiet bildet, die 

Beschiiftigung der Werke erheblich geringer ist, ais bei 

Thiitigung der letzten Abschliisse. Um den AVidcrstand der 

Zechen zu brecben, werden die Eisenhiitten, wenn moglich 

wie in den frilheren Jahren, zum Bezuge franzosischer 

Kohlen aus dem Pas de Calais iibergehen, jedenfalls werden 

sie aber das Ergebnis der in den niichsten Tagen statt- 

tindenden ersten Vergebung der belgischen Staatsbahn 

abwarten.

Das ausgeschriebene Quantum besteht aus 110 Loosen 

von je  4500 t fiir Lokomotivfeuerung, zusammen also 

495 000 t, und haben die Lieferungen in der ersten Iliilfte 

des Monats Ju n i zu beginnen. Bei der aufserordentlichen 

Festigkeit des Feinkolileninarktes und der ausgesproclionen 

Knappheit der verlangten Kohlensorten werden die Zechen 

aller Voraussicht nach von der Staatsbahn dieselben Preis- 

erhohungen bediugen wie von der Privatindustrie, also

0,50 bis 1,00 Frcs. per Tonne. Die hiesigen Interesscnten 

sehen dem Resultate dieser Vergebung immer m it besonderer 

Spannung entgegen, und diencn dic Preise, welche bei 

dieser Gelegenheit erzielt werden, ais Basis fur sehr viele 

Gcscliafte, welche im Laufe des Jahres abgesclilossen werden.

Der Koksmarkt bleibt unverandert sehr fest, und gelingt 

es den Zechen trotz aller Anstrengungen nicht. den vor- 

liegendeu Bedarf vollstiindig zu decken. Fiir gewohnlichen 

Koks nennt man 17,50 Frcs. und fOr gewaschene Sorten 

20 bis 22 Frcs., jedoch wurden bedeutendere Geschafte 

in den letzten Wochen nicht abgesclilossen, da samtliche 

griifsere Abnehtner bis Ende des laufenden Jahres gedeckt 

sind. Bei der anhaltend giinstigen1, Konjunktur des Roh- 

eisenmarktes und dem Mangel an Kokskohlen darf man 

fast mit Siclierheit aniiehmen, dafs fiir Lieferungen im 

niichsten Jahre eine Preiserhohung von mindestens 2,00 
bis 2,50 Frcs. per Tonne eintreten wird.

Die festere Ilaltung des Briketlmarktes, welche bereits

seit Beginn dieses Jahres zu konstatieren ist, hat sich in- 

zwischen weiter ausgepriigt. D ie Nachfrase ist fortwiihrend 

sehr lebhaft, besonders seitens der iniiindischen Verbraucher, 

und sind ferner einige grofsere Posten nach dem Auslande 

abgesetzt worden. Am 11. d. M. fand dahier eine Yer- 

gebung von 16 500 t Briketts fiir die belgische Marinę 

statt, lieferbar vom 1. April bis 30. Ju n i, und offerierten 

die Socićtć des Agglomerćs de Chatelineau, die Socićtć 

des Agglomerćs de Charleroi, sowie die Socićtć des 

Charbonnages de Mariemont je  ein Loos zu 17.50 bis

18,00 Frcs. per Tonne franko Ostendę. Diese Preise 

ergeben gegeniiber der letzten Adjudikation voin

18. Novcmber 1896 eine Aufbesserung von 0,95 Frcs. 

per Tonne.

S ie g e r la n d e r  E is e n m a r k t .  Monatsbericht des Berg- 

und Iluttenmiinnischen Vereins zu Siegen pro Miirz 1897.
Die Geschafte in der Eisenindustrie haben seit Bestehen 

der Syndikate wesentlich an Bestiindigkeit gewonnen ; rasche 

und starkę Schwankungen, wie sie friiher so haufig vor- 

kamen, werden jetzt vermieden. So gliicklich dies Resultat 

fiir die Industrie selbst ist, um so schwieriger wird es 

aber, der Bcriehterstattung iiber wirtschaftliche Verhiiltnisse 

in kurzeń Zwischcnriiumen neue oder interessante Er- 

scheinungeu des wirtschaftlichen Lebens mitzuteilen. Im 

wesentlichen hat sich seit unserem letzten Bericht im 

hiesigen Bezirk nichts geiindert.

Die Statistik des abgelaufenen Jahres liegt leider nocli 

nicht vollstiindig vor. Sie kann aber soweit iibersehen 

werden, dafs man ohne einen zu grofsen Feliler zu begehen, 

den Melirumsatz der hiesigen Werke in 1896 um uńgefiihr 

35 M illionen-Mark gegen das Jah r 1895 bezififert. So 

erfreulich an sich ein solclies Resultat ist, so kann der 

hiesige Bezirk sich doch dariiber nicht tiiuschen, dafs ihm 

seine Lage in kommenden weniger giinstigen Zeiten recht 

schwer werden wird. Das Bestreben, in  guten Zeiten fiir- 

sorgend in dieser Richtung zu wirken, findet leider wenig 

Unterstiitzung. Die geplante Schnellzugverbindung Frank- i 

furt-Giefsen-IIagen nach dem Nórden und Ośten, die von 

allen Eisenbahndirektionen befiirwortet wurde, sollte auoh i 

fiir Lalin, D ill und Sieg den geseliiiftlichen Verkehr er- 

leichtern. Sie ist von dem Herrn Minister der ofTentlichen 

Arbeiten abgelehnt worden.

Man mufs also vorlSufig dabei bleiben, m il einer Ge- 

schwindigkeit von 28—31 km per Stunde seine Geschiifte 

recht ruhig und langsam abzuwickeln. —  Dj;r Ban einer 

Nebenbahn von Weidenau nach Strafsebersbach ist voin 

Herrn Minister abgelehnt. Das Schicksal des Projektes 

Weidenau (Siegen)-Haiger ist noch unentschieden. Solche 

Resultate sind nicht ermutigend. Die Gegenden, welche 

nicht das Gliick haben, an den wenigen IIauptverkehrs- 

routen zu liegen, scheinen dauernd zuriickgeselzt werden 

zu sollen.

Was die Marktlage angeht, so herrscht auf den 

E i s e n s t e i n g r u b e n  seit unserem letzten Bericht lebhafte 

Thatigkeit, um dem Bedarfe der Abnehmer genilgen zu 

konnen. Die FSrderung der Yereinsgruben betrug im 

yorigen Monat 5879 t fiir den Arbeitstag bezw. 141000 t 
im  ganzen Monat gegen 5645 t bezw. 141 100 t im 

Januar d. J .  und 5574 t bezw. 139 350 t im Februar v. J .

Der Versand iiberslieg die Furderung um 5000 t. Nach- 

dem die grofsen Abschliisse getlmtigt, ist das Verkaufs- 

geschiiflt seit Mitte vorigen Monats Stiller gewordeu; immerhin 

ist in den Ielzten 4 Wochen au naclitraglichen Auftriigen
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noch cin Quantum gebucht worden, das ungefahr einer 
halben Monatsforderung entspricht.

Im  R  oh  e is en g e s c h i l  f t  hat sich im letzten Monat, 

zumal bei Beginn desselben, ein recht lebhaftes Geschiift, 

besonders fiir den Inlandsbedarf entwickeH. IIervorzuheben 

ist besonders, dafs eine Anzahl Siegerliinder und rheinisch- 

westfiilischer Werke grofsere Posten auf Lieferung bis 

Jahressehlufs kauften. Auch mit dem Auslande wurden 

einige grofsere Abschliisse mit langem Liefertermin gethśitigt, 

obwohl diese Kundschaft sich sonst nur auf kurze Zeit 

deckt. Das Gesamtergebnis war daher ein sehr giinstiges. 

Die Auftragsmengen, welche eingingen, iiberstiegen die 

Versendungen um rund 20 000 t, sodafs sich das Arbeits- 

Quantum, welches am Monatssclilufs verblieb, dementsprechcnd 

erhohte. Die Erzeugung war derjenigen des Vormonals 

unter Bcrucksichtigung der geringeren Zahl der Tage gleich; 

sie wurde jedoch von dem Versand um 3000 t iiber- 

schritten, welche den Bestiinden entnommen werden mufsten. 

Infolge der politischen W irren verlangsamten sich gegen 

Monatssclilufs die Geschiifte. Da diesen Ereignissen keine 

allzu tragische Bedeutung beigemessen uud da derVerband 

auf lange Zeit hinnus m it Auftriigen besetzt ist, glaubt 

man, dafs diese Stagnation iiberwuuden werden wird.

Im Walzwerks-Geschiift ist die Lage unverandert. 
Bei einem Teil der Werke ist seit 4 Wochen ein etwas 
besserer Eingang der Spezifikationen an Feinblechen zu 
verzeichnen, dies ist aber nicht gleichmiifsig der Fali. Die 
Preise sind unverjinderl geblieben. Stark gesucht ist Schrott 
und wird mit 62— 63 JC. bezahlt.

Alle sonstigen Fabriken sind reichlich bescliiiftigt. Die 

hiesigen Walzcngiefsereien haben sich in letzter Zeit durch 

besonders grofse Leistungen ausgezeichnet. Blechwalzen 

von 30 — 32 t im Gewiclit sind keine Seltenheit mehr.

X Auslandischor Eisenmarkt. Vom schottischen 
Eisenmarkte lauten die letzten Wochenberichte ziemlich un- 
gleichmiifsig; im wesentlichen ist die Tendenz seit Mitte Februar 
eine weichende geblieben. Die Roheisenpreise sind betriichdich 
zuruckgegangen und waren im iibrigen mit der Nachfrage selbst 
fortwiihrenden Schwankungen unterworfen. Gegeben wurden 
diese Verliiillnisse in der Ilauptsaehe durch Arbeiterschwierig- 
keiten in verschiedenen Industriczweigen, durch die Ungewifs- 
heit in der kretische.i Frage, wie auch durch erneute Geruchtc 
von der Zunahme des anierikanischen Wettbewerbs. Trotz- 
dem war zu Anfang Miirz ein neucr Aufschwung in Preis 
und Absatz nicht zu verltennen und die Stiinmung war 
allgemęiu zuversichtlicher, Neuerdings war der Roh- 
eisenmarkt indessen wieder gedruckt, namentlich wegen der 
Arbeiterunruhen, und die Preise haben von neuem nach- 
gegeben. In schottischen Warrants wurde zu 45 s. 6 d . 
bis 44 s .  9V2 d . cassa und 45 s .  8 d . bis 45 s. iiber 
einen Monat gethiitigt. In Clevelandroheisen war die Aus- 
fulir in der letzten Zeit recht bctiachtlich, dic Preise 
standen zuletzt auf 40 s .  6 d . bis 39 s ■ 9‘/2 d .  bezw. 
40 s .  9 d . bis 40 s .  Haińatitroheiscn blieb in 
selir beschrankter Nachfrage und ging im Preise zuriick. 
Cumberland-Warrants gehen zu 48 s . 6’Zj d .  bis 47 s .  10'/2 d . 
bezw. 48 s. 9 d . bis 48 s .  1 d . Still war zuletzt auch 

Middlesbrough-Hiimatiteisen zu 48 s. 9Vs d .  bis 48 s . 3'/2 d . 
bezw. 49 s .  1*|$ d . bis 48 s . 4*/2 d .  Die Abnahme der 
Lagervorrate war niclit sonderlich bedeutend. Die Roheisen- 
ausfuhr vcrzeichnet eine geringe Zunahme, entspricht aber 
fur die J.ihreszeit den Erwartungen noch keineswegs. Die 

esamtausfuhr bis zum 18. Marz belief sich auf 46 367 t
u

gegen 54 376 t in der entsprechenden Periode des Vor- 
jahres; dabei gingen 19 587 t ins Ausland gegen 17 332 t 
im Vorjahre. Der Fertigeisen- und Stahlmarkt ist in letzter 
Zeit still, insofern ais neue Bestellungen bei der Unsicher- 
hcit in den Arbeiterverhaltnissen spiirlich sind. Ziemlich be
deutend ist der Absatz nach den Konstruktionswerkstiitten, 
und auch von den Schiffswerften liegen gute Auftriigc vor. 
Die Werke sind daher gut mit Arbeit verschen, um die 
nilchsten zwei oder drei IMonate Uberstehen zu konnen. 
Bleche sind in lebhafter Nachlrage zu stetigen Preisen; 
griifsere Posten gehen nach den Lokomotivfabriken. In 
den Stahlwerken herrscht reges Leben und die Aus- 
sichten scheinen giinstig. Den Konstruktionswerkstiitten 
und den Schiffswerften liegen gute Auftriige vor und neue. 
Bestellungen kommen ziemlich stetig ein, nur herrscht mit 
Riicksicht auf die Arbeitcrfrage eine sehr grofse Ungewifshcit.

In  E n g l a n d  haben gleichfalls die politischen Verhalt- 

nisse zusammen mit der Unsicherheit auf dem Arbeitsmaikte 

das Geschiift im  Laufe der letzten Wochen aus seinen bis- 

herigen Bahnen geworfen, iminerhin machte sich dieser Kin- 

flufs letzthin nicht mehr in dem Mafse bemerkbar wie 

Mitte Februar; dazu koimnt auch, dafs man den GerUchten 

von der Ausdehnung des amerikanischen Wettbewerbs a ll— 

mahlich weniger Wert beizulegeu pflegt. Ohne diese iiufseren 

Umstande wiirde der Ton des Marktes jedenfalls ein so 

gesunder sein, wie ihn der gute Anfang des Jahres er

warten lassen mufste. In Clevelandroheisen entsprach das 

Geschiift in Middlesbrough letzthin nicht ganz den lir- 

wartungen, welche man nach einer grofsere!) Regsamkeit zu 

Anfang Miirz gehegt hatte. Die VerschilTungen sind nach 

wie vor befriedigend, aber neue Auftriige sind spiirlich und 

mufsten zu niedrigeren Preisen angendmmcn werden, Das 

Spekulationsgeschiift ruht fur den Augenblick, Produzenten 

wie Kiiufer sind wenig geneigt, bei der herrschenden Un- 

gewifsheit fiir spiitere Lieferung abzuschliefsen. Die Aus- 

stiinde an den Schiffswerften miissen einen crnstlichen Ein- 

ilufs haben auf die Markthaltung, und es ist nicht zu ver- 

wundern, wenn die Preise allgemcin schwiicher sind. Die 

AusfuhrzitTern sind aufserordentlich giinstige, aber das ver- 

sandte Eisen ist meist in den ersten Wochen dieses Jahres 

oder noch im vorigen Jahre gekauft. wo dic Preise niedriger 

standen ais jetzt. Die YerscIiilTungen des Miirz durlten 

den hochsten Durchschnitt ergebL-n, den man bislang fiir 

diesen Monat verzeiehnen konnte. In Clevelani)roheisen 

Nr. 3 G.M.B. wurde zuletzt zu 40 s.*6 d .  promple Lieferung 

f.o.b. abgcschlossen, aber fast nur von den Handlem , die 

Produzenten selbst bestelien meist auf 41 s . oder 42 s. 
Clevelandwarrants sowie andere Warrants sind in letzter 

Zeit wieder gewichen. Die geringeren Sorten Clevelandeisen 

behaupten sich ziemlich gut, Giefsercirolicisen Nr. 4 auf 

40 S. 6 d .,  graues Puddelroheiseu auf 40 s . 3 d . Fur ge- 

uiisclitc Lose lliimatiteisen noticren die Produzenten 50 S., 
die Handler verkaufen zu 49 S. 6 d .  und auch 49 s .  Auch 

in den iibrigen Distrikten ist die Tendenz unter iihnlicheii 

Einflussen eine weichende. An den Eisen- und Stahlwerken 

blieb eine rege Beschaftigung, wenngleich die Zahl neuer 

Aufidige sieli vermiudert hat. Fiir Bleche und W inkel- 

eisen wurden die Preise in  Middlesbrough kiirzlich lierab- 

gesetzt, was die Nachfrage ein wenig belebte, Stabeisen ist 

jetzt ebenfalls um 2 s. 6 d . per ton reduziert auf

5 L .  5 s .  Im allgemeinen sind die Werke noch liin- 

reichend mit Auftriigen versehen, aber map sucht sich bei 

der hcrrschendcn Ungewifsheit fiir die Zukunft zu sichern.
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Stahlschiffblechc behaupten sich jetzt auf 5 L , 7 s. 6 d., eisernc 
Schiffplalten auf 5 L. 2 s. 6 d. In  Stahlsehienen hat sich 
das Arbeitsąuantum wieder vermehrt, man hurt jetzt weniger 
yon amcrikanischcm Wettbewerb, nachdem die Amerikaner 
ihre Preise von 3 L . auf 4 L . per Tonne erhuht haben. 
Schwere Stahlsehienen notieren an den AVerke.ii 4 L . 10 s, 
In Staffordshire und Yorkshire sind die Werke durcliweg 
gut heseluiftigt, doch hat der Andrang gegen die Yormónate 
nachgelasscn. An den Konstruktionswerkstatlen und den 
Schiffswcrftcn ist das Arbeitsąuantum ein recht befriedigcndes, 
doch sind diese Zweige durch die Arbeiterfrage ernstlich 
gefiihrdct.

Der belgische Eisenmarkt blieb auch in den letzten 
Wochen wiederum auf dem status quo. Den Walzwerken 
ist durch dic laufenden Auftriige eine regelmafsige Be- 
schaftigung fiir die nacliste Zeit gesichert. Die Preise 
standen Anfangs Miirz noch durchweg auf dcm Nireau vom
1. Februar, nur Triiger in Eisen oder Stahl waren fiir das 
Inland von 137,50 Frcs. auf 140 Frcs., fUr das Ausland 
yon 132,50 Frcs. auf 135 Frcs. erhoht worden, seitdem 
sind kaum wesentliche Acnderungen hinzugekommen. Die 

Preise der Fertigfabrikate stehen jedenfalls noch imraer in 
keinem Yerhaltnis zu den Gestehungskosten und dabei 

niihert man sich dem Augenblickc, wo letzterc wiederum 
durch die Hausse in Brennmaterialien gesteigert werden, 
wo ferner vieie Abschliisse in Roheisen ablaufen und zu 
hbheren Preisen erneuert werden. Amerikanischcs Roheisen 
hat mittlcrweile Eingang in Belgien und diese amerikahische 
Konkurrenz hat die Produzenten mehr oder weniger beun- 
ruhigt. — Dic belgische Ausfuhr der ersten beiden Monate 

bulief sich fiir Walzstahl auf 20 000 t gegen 21 000 l in 
der entsprechenden Zeit des Yorjahres, fiir Walzeisen auf
33 000 t gegen 50 000 t, was also eine Abnahme von
IS 000 t bedeutet. — Von 44 bestehenden lloćhofen waren 
Anfangs Miirz 36 in Betrieb, von denen 13 Puddelroheisen,
4 Giefsereiroheisen und 19 Stahleisen erbliesen. Dic Roh- 
eiśenerzeugung stellle sich im Februar und in den ersten

beiden Monaten 1897 und 1896 also:
Februar 1. Jan. bis 1. Marz.

1897 1896 1897 1896
I ’udiJelrolieiseii . . . 29 680 t 22 475 t 62 5401 49 600 t
Giefsereiroheisen . . 6 440 t 7 685 t 13 570 t 14 505 t
Stahleisen.................... 47 320 t 33 350 t 97 540 t 69 000 t

To tal S3 440 t 63 510 t 173 6501 133 105 t

Voin franzosischen Eisenmarkte sind kaum wesent
liche Aenderungen zu berichten, es herrschte durch aus die 
friihere Festigkeit. In Paris stehen dic Preise noch immer 
auf 17,50 Frcs. fiir Ilandclseisen und 18,50 Frcs. fur 
Triiger, aber die Festigkeit ist eine absolute und man
spricht jetzt mehr ais je von einer Hausse; Produzenten 

wie Abnehmer machen sich auf eine neue Haussebewegung 
gefafst, daher sind auch viele Yerbraucher mit neuem 
Bedarf an den Markt getreten, und die Werke selbst sind 
wenig mehr zu Abschliissen von liiugerer Dauer zu den 
laufenden Bedingungen geneigt. Im Departement Nord
reichen die Auftriige durchaus fiir einen regelmafsigcn 
Betricb aus. In Blecheu ist der Absatz in der letzten Zeit 
etwas sehleppender und dic Preisć werden gerne diskutiert.

Man erwartet neue Bestellungen von den grofsen Bahngcscll- 

scharten an rollendem Materia! wie auch v,on der Marinę. 

Im Loirebassin und im Centro wie in allen iibrigen Distrikten 

herrsclit dieselbe Festigkeit.

Auf dem a m e r i k a n i s c h c n  Eisenmarkte hat seit Mitte 

Februar eine geringe Besserung stetige Fortschritte gemacht, 

ohne dafs indessen bislang eine wirkli.ch gesundc Markt- 

lage geschaffen worden wiire. Erst in letzter Zeit sind 

Anfragen und Auftriige wirklich in giofserer Menge auf dem 

Markte. Slidliches Puddelroheisen ging zuletzt ziemlich 

(lott, nordliches Roheisen war still. Bessemereisen ist

besser gefragt und konnte verschiedentlich hoher gelialten 

werden. Nordliches Giefsereiroheisen Nr. 2 notierte zuletzt

11,75 Doli., slidliches graues Puddelroheisen 10,75 Doli., 

Bessemerroheisen 11,25 Doli. In  Fcrtigeisen und Stahl 

sind trotz der erneuten Regsauikeit noch wenig neue Aul- 

triigc gethiitigt worden, die Preise sind stetig. Fiir Trager, 

Winkeleisen und andere Artikel machen sich iiumerhin 

Anzeichon einer Besserung bcnierkbar. Scbienen verzeichnen 

eine sehr regelmafsige Nachfrage und sind jetzt fest zu

20 Doli.

Submissioneii.
31. M iirz  d . J . ,  vorm. 11 Uhr. K g l .  W a s s e r b a u -  

i n s p e k t o r  W e b e r ,  Posen .  Lieferung der zum Betricb der 

stromfiskalischen Dampfer und Bagger im Rechnuugsjahre 

1897/98 erforderlichen etwa 4000 Ctr. Steinkohlen und 

80 Ctr. Schuiiedekohlen frei Scliiffsgefafs oder Lagerschuppen 

bei Orzechowo, Schrimm oder Posen.

6. A p r i l  d. J . ,  vorm. 11 Uhr. M a t o r i a l i e . n - B u r c a u  

d e r  Re i c l i s  - E i s e n b a h  nen i n  E l sa f s  - L o t l i r i n g c n ,  

S t r a f s b u r g  Lieferung yon 2500 t Selimicdekohlen und 

500 t Koke.

80 . M S rz  1897, vormittags 10 Uhr, I n t c n d a n t u r

14. A r m e c - K o r p s ,  K a r l s r u h e  i. B. Bedarf an Iluhr- 

kohlen und Steinkohlenbrikelts, ungefahr 6403 bezw. 630 t, 
fllr die Garnisonen des 14. Arinee-Korps auf das Etats-' 

jahr 1897/98.

Pers o n u 1 i e n.
Dem Bergassessor J a n f s e n ,  bisherigem Hulfsarbeiter 

am Oberbergamt zu Dortmund, ist zwecks Uebernaiimc der 

Stelle eines Bergwerksdirektors bei der Bergwerks-Akticn- 

gesellschaft Nordstern zu Essen ein zweijiihriger Urlaub 

aus dem Staatsdienste erteilt.

Der Bergassessor I t o l l m a u n  ist dem Revierbeamten 

des Bergreviers Siid-Dortmund,

der Bergassessor l l e r w i g  dem Revierbeamtcn des 

Bergreyicis Witten,

der Bergassessor B i s p i n e k  dem Revierbeamten des 

Bergreviers Haitingen und

der Bergassessor W e t e k a m p  dem Oberbergamt zu 

Dortmund ais Hulfsarbeiter uberwiesen.

Der Bergreferendar Georg I l e l f r i t z  hat eine Stelle ais 

Berginspektor uud. stiindiger Vertretcr des Direktors der 

niederschlesischen Steinkohlenwerke des Fiirsten Plefs iiber- 

noinmen.


