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In  den Numniern 62 — 65, Jahrgang 1894 dieser 

Zeitschrift habe ich die Ergebnisse meiner damaligen 

Untersuchungen iiber Wcsen und Bcdeutnng gewisser, 

im Westfalischen Stcinkohlengebirge haufig auftretender 

streichendcr Gebirgsstorungen, der sogcnannten Uebcr-  

s c h  ie b  u n g e n  dargclcgt und an verschiedenen Bei- 

spielen, die der Praxis entnommen waren, zu zeigen 

Ycrsucht, dafs diese Ueberschiebung nicht, wic man bisher 

fast allgemein annahm, n a c h  Vollendung der Faltung 

des Gebirges in Sattel und Mulden entstanden sein 

konnen, sondern wahrscheinlicli schon Y o r h e r ,  jeden- 

falls aber in ihrem ganzen Yerlauf yon der Ausbildung 

der Gebirgsfalten abliiingig sind. W ie  ich damals des 

naheren ausfiilirte, besteht diese Abhiingigkeit darin, dafs 

dic Ueberschiebungen an den Sattel- und Mulden- 

biegungen und -Wendungen der sie umgebenden Gebirgs- 

schiehten im  Fallen sowohl, wie im Streichen in 

besonderer Art und Weise teilnehmen und dadurch selbst 

f a l t e n f o r m i g  zusammcngeschoben sind, wahrend man 

sich friiher derartige streichende Verwerfungen ais mehr 

oder weniger e b e n e  Rifsllaehen m it annahernd gerad- 

liniger Fortsetzung in der Streich- und Fallrichtung 

vorstellte. D ie Falten der Ueberschiebungen decken sich 

jedoch nicht vollstąńdig m it denen der Gebirgsschichten, 

wenn auch die Biegungen der Risse und Schichten im 

entsprechenden Fallc durch dieselbe Falte hervorgerufen 

sind, vielmehr divergieren die Kurven der Schnittlinien 

von Ueberschiebungsrissen und Schichtenfugen in  Quer- 

sclinitten immer, in Horizontalschnitten h a u f i g  unter 

einem gewissen, niclit sehr grofsen Winkę], den ich im 

ersteren Falle zu 15 - 2 0  s ermittelt hatte.

Eine dcutliche ParallelUat im Verlauf der Ueber

schiebungen und Gebirgsschichten bleibt dabei jedoch 

in allen Fallen bestehen. D ie Erscheinung der D h  ergenz 

fiihrte ich auf eine urspriingliche stiirkere Neigung des 

Ueberschiebungsrisses zur Ilorizontalebene zuriick, ais 

sie die Gebirgsschichten besafsen. Ilieraus folgte weiter, 

was auch die Erfahrung bestatigte, dafs in der Ebene 

eines quer zum Streichen gelegten Vertikalsehnittes ein 

und dieselbe Schicht (F lotz) nur e i n m a l  von der 

Ueberschiebung durehsetzt werden kann und. ferner, dafs 

Schicht und Ueberschiebung vom gemeinsamen — infolge 

der Trennung und ;,Ueberschiebung“ allerdings zweimal 

auftretenden —  Schnittpunkt aus sowohl nach oben, 

wic nach unten hin unter dem oben angegebenen W inkel 

von 15— 20® d i v e r g i e r e n .  Anders verhalt cs sich 

bei Horizontalschnitten. Nimmt man eine urspriingliche 

durchgehend spiefswinkelige Durchkreuzung der Rifs- 

und Schichtenebencn in der Streichrichtung a n , . dann 

wird auch in einem Ilorizontalschnitt allemal eine 

Divcrgenz im  Streichen der Ueberschiebung und der 

Gebirgsschichten hervortreten. W ar dagegen das ur- 

spriingliche Streichen der Ueberschiebung parallel m it 

dcm der Schichten, dann wird eine Divergenz nur in 

den Aufwolbungen und Einbauchungen der Sattel- und 

M u l d e n w e n d u n g c n  im  Ilorizontalschnitt erscheinen. 

da hier dann jeweilig tiefere oder holiere Gebirgsteile 

in das betreffende Niveau geriickt werden. Sonst wird 

aber Parallelitat im  Streichen herrschen. Im  letzteren 

Falle kiinnen sodann noch, im  Unterschied vom quer- 

schliigigen V e r t ik a ls c lin it t , im I l o r i z o n t a l s c h n i t t  

m e h r m a l i g e  Durchschneidungen des Risses mit ein
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und derselben Schicht vorkommen; es hiingt dies lediglich 

von dem Verhalten der Sattel- und Muldenbildungcn, 

ihren ilufwolbungen und Einsenkungen ab.

Ihrer urspriingiichen steileren Neigung entsprechcnd 

treten dic Falten der Ueberschiebungen in einem gewissen 

Niveau nur inncrhalb einer ycrliiiltnismafsig sclnnalen, 

sich in der Strcichrichtung langhinziehcnden Zone auf, 

wahrend cin und dieselbe (urspriinglich annahernd 

horizontal abgelagerte) gelaltete Gebirgssehicht (Flotz) 

beliebig olt in einem Horizontalschnitt erseheincn kann.

Die geschilderten Anschauungcn iiber Wesen und 

Verlauf der Ucbcrschiebungen des WestfUlischen Stein- 

kohlengcbirges haben sich im Vcrfolg meiner weiteren 

eingehenden Untersuchungen immer wieder bestiitigt, 

sodafs an ihrer Richtigkeit, wenigstens wfas die that- 

sachltclicn Verhaltnissc anbclangt, nicht mehr gezweifelt 

werden kann. Bei der heryorragenden p r a k t i s c h e n  

B e d e u t u n g  einer richtigen und klaren W iirdigung und 

Beurteiiung iilmlicher Vcrhiiltniśsc fiir den Betricb zahl- 

reicher Gruben, insbesondere fiir dic A u s r i c h t u n g s -  

a r b e i  te n (Abteufen von Schachten, Ansetzen der Sohlen, 

Auffahren der (Jiierschlage u. s. w .), crscheint es mir 

nicht ohne W ort zu sein, eine zusahimenlasscndc ein- 

gehendorc Darstellung einer grolsercn Ucberschiebung in 

allen ihren Vcrhaltnisscn zu geben, die in Wort und 

B ild eine Anschatiung von dem V  eirlauf und den W irkungen 

derartiger Vcrworlungcn geben soli und daneben vielleicht 

auch den praktischen Zwecken der yon ihr beriihrten 

Gruben dienen wird. Zu diesein Behulc liabe ich die 

altbcrtihmte, au f zahlreichen Gruben bestens aufge- 

schlosscnc und auf cinc Erstreckung von iiber 30 km 

bekannte S u t a n - U e b e r s c h i e b n n g  gcwahlt, die eine 

Fiille trelTlicher Beispicle und interessanter Einzelhciten 

fiir unscrcn Zwcck bietet.

D ic unter dem Namcn „Su tan" (Ableitung dieser 

Bezeichnung unsichcr) bekannte Ueberschicbung ist schon 

vor lańgćn Zeitcn durch dic Grubenbauc mehrerer Zcchcn 

zwischen Werden und Ilcisingcn an der Ruhr aufge- 

schlossen worden. Besonders interessant ist in dieser 

Hinsicht die Flotzkarto der Umgebung von Essen und 

Werden in dem „Atlas de la llichesse minerale" von 

l l e r o n  de V i l l c f o s s e  aus dem Jahre 1819, auf der 

unter der Bezeichnung „Faille ou Filon de pierre qui 

dćrange les Couehes de houillc" zwischen Ilcisingcn und 

Rellinghausen eine streichende Verwerfung eingetragen ist, 

die unzweifelhaft einen Teil des Sutan darstellt. Ebenso 

ist m it dcm Sutan die Ycrwerfung identisch, die 

v. D e c h c n  (Geognost. Bemerk. iiber d. nordl. Abfall 

d. Niedcrrhein.-Westfal, Gcbirges. In :  N o g g e r a t h ,  das 

Gebirge in Khcinland-Weltfalen, Band 2. Bonn 182?,

S. 126 u. 127), m it folgenden Worten erwahnt: „Den 

Namcn einer Ilauptgebirgsstorung wird auch diejenige 

verdiencn, welchc beinahe von Westen gegen Osten 

streichcnd zwischen Rellinghausen und Heisingen dureh- 

geht. Sie ist auf den Zechen l l u n d s n o c k e n ,  B ruch-

k a n i p  und P l a t z g c s b a n k  bekannt geworden. D ic  

Gebirgsschichten nordlicłi derselben miigen gegen 120 

bis 150 Ltr. tiefer liegen ais die siidlichen. Dennoclr 

hat man sie au f mehreren Punkten nach Siiden ein- 

fallcnd gefunden u. s. w ."

L o t t n c r  erwahnt den Sutan mehrfach in seiner 

„Gcognost. Skizze d. Westfal. Steinkolilengcb/f vom Jahre- 

1859, S. 81/82 und 129/130 und vcrmutet, dafs erm itsiid- 

lichem Einfallcn und einer anscheinend seiger gemessencn 

Verwurfhohe von 100 — 150 Ltr. sich aus der Gegend 

zwischen Heisingen und Rellinghausen nach Nordosten 

hinzichc, niirdlich von Horst in dcm Grubcnfelde Frei- 

beut<‘r, ferner wahrscheinlich in den Bauen von Ver. 

Maria Anna und Steinbank getroffen sei und vielleicht 

noch weiter niirdlich durch dasFcld von Carolinengliick 

setze. Das niirdlichere Vorkommen ist L o t t n e r  geneigt, 

zum Teil auf Verschiebung durch wahrc Yerwerfungen 

(d. h. qucrśchliigigc Spriinge) zuriickzufiihren.

A c h e p o h l  erwahnt gleichfalls den Sutan in seinem 

1880 erschienenen Werke „Das Niederrheinisch-Wcst- 

falische Steinkohlcn-Gebirge" S. 12, 107/108 und 110/111. 

Er nimmt in der Gegend zwischen Werden und Kettwig 

zwei sieli scharende Ucberschicbungcn an und leitet den 

Sutan yon hier aus in nordijstlicher Riehtung bis zu dem 

Sattel der Zeclic Jacob ( =  Eiberg) bei Horst a. d. Ruhr, 

wo er vermutlich seine Hcrrschaft verliere. Eine zweite, m it 

dcm Sutan parallel yerlaufehdc Ucberschiebung liebt nach 

A c h e p o h l  zwischen den Zechen Gewalt, Kuustwerk 

und Deimelsberg bei Stccle an und streiclit m it siidlichem 

Einfallcn bei einer Vcrwurfhohe von 300— 400 m nord- 

iistlich durch das Grubenfeld von Eintracht T iefbau u. s. w. 

bis in dic Gegend yon Bochum, wo sie ihre Einwirkung 

verliert. Diese Ucberschiebung soli erst im Jahre 1869 

bekannt geworden sein. Bei Bochum beginnt sodann 

cinc dritte, noch weiter nordlich ycrlaufende parallele 

Ueberschicbung, die sich aus dem Grubcnfelde der Zeclie 

Carolinengliick iiber Constantin der Grofse nach Osten 

m it siidlichem Einfallcn erstreckt und einen Vcrwurf von 

etwa 250 m verursacht.

Achnliehc, Wahres und Unrichtiges mitcinander ver- 

einigende Anschauungcn iiber den Verlauf des Sutan 

finden sich auch auf den verschicdcnen Flotzkarten dar- 

gestellt, wo die iibliche geradlinige Verbindung der gc- 

trennt bekannt gewordcnen einzelnen Ueberschicbungs- 

stiicke haufig zu groben Irrtiimern Veranlassung gegeben 

hat. Yielfachcr Mangel an sicheren Aufsehliisscn sowie 

auch Unrichtigkeiten in der Identifizierung einzelner 

Flotze und Fliitzgruppen. auf dic im folgenden noch 

hingewiesen werden soli, haben eine richtige Erkenntnis 

des Verlaufs der Ueberschicbung natiirlich sehr erschweren 

miissen, wahrend heute bei weitet vorgcschrittener 

Kenntnis jener Vcrhaltnisse das Studium des Sutans sich 

wesentlich leichter gestaltet.

Schon in meinem eingangs genannten Aufsatz habe 

ich erwahnt, dafs die bisher getrennten Ueberschiebungen
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—  Sutan, Steeler Ueberschiebung u. s. w. —  in Wirk- 

lichkeit Teile einer und derselben grofsen streichenden 

Gebirgsstiirung sind, die icli unter der alten Bezeichnung 

„Su tan" rereinige. Im  foigenden w ill ich, von Siid- 

westen nacli Nordosten fortschreitend, eine Besclireibung 

ihres Yerlaufes versuchen und dabei gelegentliche Be- 

merkungen iiber wichtige Lagerungsverhiiltnisse, Identi- 

fizierung u. s. w. einzelner Flotzgruppen anknilpfen.

Der westlichste Punkt, an dcm der Sutan bislier m it 

Sicherheit bekannt geworden ist, liegt auf der Siidseite 

der Ruhr halbwcgs zwischen Werden und Kettwig. E in  

direkter Nachweis seines Vorhandenscins ist bei dem 

Mangel an geeigneten Aufschlusśen —  die alten Baue 

der in Frage kommenden Stollcnzechen bewegen sich 

fast ausschliefslich in einzelnen Flotzstiicken, vielfacli 

ohne ąuerschlagige Durchorterung der zwischenliegendcn 

Gebirgsmittcl —  jetzt nicht mehr zu liefern, doch gelit 

aus sonstigen Erwiiguiigen m it Sicherheit hcrvor, dafs 

die weiter ostlich lange bekannte grofse Ueberschiebung 

auch hier schon vorhanden sein mufs. A u f dem Nord- 

fliigel der Muldę, deren Fiotze jetzt von den Zechen 

Pauline und Richradt gebaut werden, ist eine grofsere 

Anzahl liegenderer Fiotze aufgeschlossen worden, die 

von dcm Leitflotz der mageren Partię Mausegatt (hier 

Sarnsbank genannt*) an dic Namen Schnellenschufs, 

Redlichkeit., Leincweber, Weibergunst, Prcutcnborbecks- 

siepen Neben- und Ilauptflotz fiiliren. Diese Flotzfolge, 

m it ihren Zwischenmittcln rund 511 m maclitig, liifst 

sich nun in keiner Weise m it der sonstigen, durch dic 

ganze bekannte westfiilische Kohlenahlagerung iiberaus 

gleichniiifsigen Entwickelung der unteren Hiilfte der 

Magerkohlenpartie in E inklang bringen. Wahrend die 

Fiotze Sarnsbank =  Mausegatt und Schnellenschufs =  dem 

anderweitig Sarnsbank genannten Flotz m it den charakte- 

riśtischen marinen Vcrsteinerungen und knollen- 

formigen Konkretionen durchaus sicher identifiziert 

sind, hort weiter ins Liegendc jede Uebercin- 

stimmung auf. Von vornherein liifet sich hier eine 

Anormalitat vermuten, die au f das Vorhandenscin einer 

streichenden Verwerfung schliefsen liifst, und es liegt 

nabe, diese ais Fortsetzung des Sutan von Osten ber 

aufzufassen, zumal, wic gleich gezeigt werden soli, 

Streichrichtung, Einfallen und Ycrwurfhohc gut iiber* 

einstimmen. Unter der Annahme, dafs der Sutan 

zwischen den Fliitzen Redlichkeit und Leineweber- 

Weibergunst durchsetze, diese Fiotze also ident seien, 

ergiebt sich eine sehr gute Uebereinstimmung dieser 

Schichtengruppe m it anderweitigen Aufschliissen. In  

F igur 13 sind eine Anzahl Normalprofile von ver- 

schiedenen Zechen nebeneinandergcstcllt, aus denen m it 

Wahrscheinlichkeit hervorgeht, dafs die genannten Fiotze 

ident sind Im  Profil Nr. 1 sind sodann dic vermut-

*) Nacli alterer Auffassung liielt man das Flotz Braut fur das 
r.eitflótz Mausegatt.

lichen Lagerungsverhaltnisse unter Beriicksichtigung der 

nordlicheren Aufschliisse auf den Zechen Rudolph und 

Kanzel angegeben, iihnlich wie es im Profil Nr. 2 fiir 

diejenigen der Zechen Kalksiepen, M iihle, Freudenberg, 

Gelegene Zeche und Pastoratberg geschehen ist. Be- 

merkenswert ist hierbei das Auftretcn einer steilen, 

langgestreckten schmalen Muldę m it iiberkipptem Nord- 

fliigel. Nacli den Profilen wiiren dic Fiotze von Rudolph, 

Kanzel, Gelegene Zeche, Freudenberg und Pastoratberg 

ident mit dem Hauptilotz von Margaretha — Fl. Gabe 

Gottes von Stock und Schcrenberg =  F l. St. Peter von 

Trappe =  F l. Petersburg =  Fl. Redlichkeit =  Fl. 

Leineweber-Weibergunst, wahrend die Fiotze von 

Preutenborbeckssiepen etwa dem Flotz Trappe der Zeche 

Trappe, den Flotzcn Wasserbank und Dreckbank der 

Zeche Margaretha u. s. w. entsprechen wiirden. D ie 

Yerwurfhohe des Sutan, die stets dem Ueberschiebungsrifs 

in den Querprofilen entlang gemessen ist und so unge- 

fiilir dem wirklichen bei der Auseinandertrennung 

zuriickgelegten W eg des hangenden uberschobenen 

Gebirgsteiles entspricht, betriigt in der Gegend von 

Werden 400 bis 500 m In  einem kleinen Steinbrucli 

siidlich der Stadt Werden in der Niihe des neuen 

Schlachthauscs ist eine stark zusammengeprefste und 

gestortc Schichtenfolgc entblofst, dic vidlleicht auf die 

Nahc des Sutan schliefsen liifst, umsomehr, ais er wrahr- 

scheinlich durch diese Gegend durchsctzen wird.

In  seinem nordostlichen Fortstrcichen setzt der Sutan, 

die llache Sattelbiegung von Piirtingssiepen und die 

nordlich darauf folgende Muldenwcndung mitmachend, 

zwischen den Baucn der genannten Zeche und denen 

der Zeche Stiickgensbank-Dodelle durch und nimnit so 

eine nordlichere Lage und ein etwas anderes Streichen 

an, ais man es nach seinem bisherigen Verhalten bei 

Annahme einer geradlinigen Fortsetzung hatte erwarten 

miissen Nordlich und siidlich, bezw. wcstlich und 

ostlich der auf den Sattel- und Muldenwendungen sehr 

flach nach Osten einfallcnden Ueberschiebung liegt hier 

die Fldtzgruppc Mausegatt ( =  Schmalscheid) —  Finefrau- 

( =  Maasbank, Dodelle) zweimal, dic Verwurfhohe be- 

rechnet sich zu etwa 700 m, ist also gestiegen. Eine 

ahnliche Vcnvurfhdhe behiilt der Sutan nunmelir auf 

eine liingerc Erstreckung seines ferneren nordostlichen 

Verlaufes bei.

Aus den Bauen von Pdrtingssiepen gelangt der Sutan 

auf den Siidflugel des Sattels von Ileisinger Tiefbau. 

Seine steile Stellung verflacht sich hier immer melir, 

je  niilier er an dic ostliclie Sattehvendung und die nord

lich vorliegende llachc M uldę kommt. Beide Falten 

durchsetzt er schiefslich m it nordostlichem Streichen 

und ganz flacliem siidostlichen Einfallen, das ihn weit 

in die tieferen Baue der ostlich angrenzenden Zeche 

Heinrich bringt. D ie Aufschliisse dieser Zeche Heinrich 

bieten uberhaupt ein reiches Materiał zur Kenntnis Yon 

dcm Yerhalten des Sutan (Yergl. Profil 4 und Fig. 11).
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Auf grii&ere Erstreckungen hin sind die obcrhalb und 

unterhalb der Ueberschiebung liegenden Gebirgsscliichten 

durch die. Grubenbaue genau bekannt geworden und 

cin ungemcin instruktivcs Doppellicgen der Flotzgruppc 

Mausegatt-Finelrau mit durchaus korrespondierendem 

Verhaltcn der Faltenbildung oberhalb und unterhalb 

des Sutan nachgewicscn worden. Bei dcm Aachen siid- 

ostlichcn Einfallen der Ucbcrschiebung kann sich der 

liegende Teil der genannten Flotzgruppe viellcicht noch 

bis in das Feld der Zeche Charlotte fortsetzen.

Von der Zeche Heinrich aus liefs man nun friiher 

den Sutan weiter nordostlich in das Feld „Frcibcutcr" 

zwischen don Zechen Eintracht-Ticfbau und Eiberg 

strcichen, woselbst er sich ąllmahlich auslaufen sollte. 

Neuere Aufschliisse im Siidfeld der Zcclic Eintracht- 

Tiefbau liaben jedoch den sicheren Nachweis erbracht, 

dafs in dem genannten Feld keine derartige streichende 

Storung vorhanden sein kann, dafs vielmehr ein nahezu 

ununterbrochcner Zusammenhang der Gebirgsscliichten 

anzunelimen ist. In Wirklichkeit nimint der Sutan von 

der Zeche Heinrich aus cin nordnordwestlichcs General- 

streichcn an, das ihn zwischen den Baucn der Zechen 

Kunstwerk und Gewalt hindurch bis zur Eintrachter 

Muldę fiihrt, deren westlichc Wendung der Sutan 

energiach mitmacht, um nunmehr, nach einer Aenderung 

seines Strcichcns um annahernd 90°, wieder dic vor- 

herrschcnde Siidwcst-Nordost-Richtung cinzunelimen. 

Diese bomerkenswerte Schwenkung der Ueberschicbung 

wird durch eine grofsere Anzahl von flachwclligcn 

Gebirgsfalten hervorgerufen, die biindelfiirmig nach 

Osten hin konvergicren und in dieser Richtung all- 

mahlich in der grofsen Muldę von Eintracht auslaufen. 

Der Sutan niihert sich nunmehr der Fettkohlenpartie 

und bringt auf Kunstwerk und Gewalt ein Doppellicgen 

des Flotzes Sonnenschein ( =  Schnabel, Oelzwcig) hervor. 

Entsprechend den flaclien Gebirgsfalten scliliingclt sich 

die Ueberschiebung nach Nordcn durch und senkt sich 

allmahlićh nach Osten in die Eintrachter Muldc cin, 

der Rcihc nach die Baue von Gewalt, Eiberg, 

Charlotte u. s. w. unterteufend, in den Mulden tiefer, 

auf den Sattclerhcbungcn hoher liegend. (Vergl. 

die Profile. IV, V und VI.) Von besonderem Intercsse 

ist hierbei dic Thatsachc, dafs unter gewissen Bc- 

dingungen — welligc Lngerung der Gebirgsscliichten 

und allmahlichcs Tieferwęrden der Mulden in einer 

Richtung —  ein Ucberschicbungsrifs aufserordentlich 

hiiufig (in dcm Falle Profil IV  siebcnmal!) auf einem 

bestimmten Niveau in einem Querprofil auftrctcn kann. 4

Von der scharfcn Muldenwendung zwischen den 

Schiichtćn von Kunstwerk und Deimclsberg an setzt 

sich der Sutan ziemlich geradlinig nacli Nordosten durch 

die Baue von Deimclsberg und Eintracht-Tiefbau bis 

nach Frohliche Morgensonne auf dem Nordfliigel der 

tiefen Eintrachter Muldc lort. Im Ostfeld von Eintracht 

beginnt ein Sattel, der nacli Frohliche Morgensonne und

Ver. Maria Anna & Steinbank hin an Bcdcutung zu- 

nimmt und den Sutan auf dessen Nordseite bcgleitet. 

Die Ueberschiebung liifst sich nun zunachst bis an dic 

gro&c ostlich einfallende Hauptquerverwerfung verfoIgen, 

dic zwischen den Baucn von Frohliche Morgensonne 

und Maria Anna & Steinbank, sodami durch dic 

Felder von Centrum, Hannover u. s. w. durchsetzt und 

dic dic ostlich von ihr liegenden Gcbirgspartieen um 

viele hundert Meter tiefer gelcgt hat. Dic neueren 

Aufschliissc von Frohliche Morgensonne und Maria Anna 

& Steinbank liaben das Vorhandenscin des Sutans auf 

dem Siidfliigel des zuletzt erwahnten Sattcls wes t l i ch  

der Hauptqucrverwerfung unzwcifelhaft dargethan — 

auf beiden Zechen ist er mit Quersehlagen durchfahren 

worden — , dagegen ist er auf der Ostseite des grofsen 

Sprunges nicht mehr vorhanden, wie dic Aufschliisse 

von Maria Anna & Steinbank und dic von Centrum 

siclier bewcisen. Es geht hicraus zur Evidenz hervor, 

dafs die Ueberschiebung durch den Sprung initsamt den 

Gebirgsscliichten in dic Tiefe gezogen worden ist. Die 

alte Vermutung, dafs die Spriingc jiingerer Entstehung 

sind, ais die Ueberschicbungen, fmdet hier also eine 

sichcre Bestiitigung und dic zeitlichc Rcihenfolge der 

wichtigsten Gebirgsstorungcn der Westfiilischen Stcin- 

kohlenablagcrung wiirde demnacli in der Hauptsaclie 

folgenderniafsen lauten: Ucberschiebungen — Faltcn- 

bildung — Querverwerfungen.

Der crwiihnte Sattel nordlich der Eintrachter Muldc 

bringt auch den Sutan zur Sattelung, wic aus mchr- 

faclicn Aufschliissen von Frohliche Morgensonne (vcrgl. 

Profil V II) mit Sicherhcit hervorgeht. Auf dem Siid

fliigel dieses Sattels finden wir dic Flotze der mageren 

Partie Mausegatt-Finefrau doppelt gelagert, wahrend auf 

dem Nordfliigel dic Schicliten der unteren Fcttkohlen- 

partic zweimal auftrcten. Zwei weiter nordlich im 

Feld vron Frohliche Morgensonne auftretcnde Mulden, 

die sich beide nach Osten cinscnkcn und zwischen sich 

den Steelcr Hauptsattel einschliefscn, lassen dann den 

Sutan eine weite, nach Osten offene Muldenwendung 

bcschrcibcn, dic ihn schliefslich wieder mit siidlichem 

Einfallen bis an die IIauptquerverworfung bringt, von der 

er wiederum abgcschnitten und in die Tiefe geworfen 

wird, um jenseits mit betrachtlicher Seitenverschiebung 

wieder nordlich vom Schacht I der Zeche Centrum zu 

crscheincn.

Diese iiberaus interessanten und etwas verwickeltcn 

Lagerungsverhaltnissc der Zeche Frohliche Morgensonne 

bildeten seinerzeit den Ausgangspunkt fiir die Untcr- 

suehungen iiber den Vcrlauf und dic Bedeutung der 

westfalisclien Ucberschiebungen. Die Verhiiltnissc waren 

dem Studium insofern giinstig, ais hier der Sutan in 

verhaltnismafeig geringer Teufe mchrmals sattelt und 

muldet und durch ausgedehnte Grubenbaue ein grofser 

Teil des Feldes aufgcschlossen und bekannt war. 

Einige Schwierigkeiten bereitete im Anfang eine eigen-
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artige Storung im Westfcldc, die fast west-dstlich streicht 

und anniihernd rechtwinkelig auf der grofsen Ilaupt- 

querverwerfung steht. Man liiolt sie zunachst fiir cinen 

gewohnlichcn Sprung, dann auch fiir einen Tęil der 

Sutan-Uebcrschiebung. Die Sattel- und Muldenlinien 

zeigen sieli auf beiden Seiten der Storung, dereń Ein- 

fallen auf dem Grubenbild ais naci) Norden gcriclitet 

angegeben wird, stark seitlieh verschoben, die Breite 

der Sattel und Mulden ist jedocb auf beiden Seilen in 

demselben Niveau annahernfl gleicli, ein Beweis dafiir, 

dafs eine wesentliche Senkung eines Gebirgsteiles — 

das Charakteristikum der Spriinge — nicht yorlianden 

ist. Wahrscheinlieh liaben wir es hier mit einer der 

nicht seltenen liorizontalen Seitenverschiebungen zu 

tliun, auf die ich in einer spiiteren Arbeit noch ein- 

gehender zuriiekkommen werde.

Die siidlich des siidliehsten Sattels von Frohliche 

Morgensorine folgenden Gebirgsfalten lassen den Sutan 

schnell in treppenlormigen Absiitzen in grolsere Tiefen 

einsinken. Vergl. Profd V II.

Oestlich des Hauptsprunges Mariannę - Centrum - 

IIannover tritt der Sutan im Felde der Zeche Centrum 

mit siidlichcm Einfallen gleicli nordlich des Sęhachtes I 

von Centrum auf, streicht zunachst regelmiifsig nach 

Nordost.cn, wendet sich sodann um zwei Falten herum, 

die von Centrum aus in das Feld der Zeche Carolinen

gluck hiniibersetzen, und gelangt so auf den Nordfliigel 

der Muldę von Priisident, bezw. auf den Siidfliigel des 

Sattels Carolinengluck-Constantin d. G.-Lothringen-Graf 

Scbwerin, die er nunmehr auf eine bedeutende Ent- 

fernung hin begleitet. Eine griifsere Anzahl von 

Spriingen und Kliiften in der Nahc des Schaclites 

Centrum I lassen eine ganz genaue Bestimmung der 

Lage des Sutan nicht zu, doch gclit aus den Auf- 

scliliissen mit Sicherheit hervor, dafs cr in der an- 

gegebcnen Gegend durclisetzen mufs. Friiher sebeint 

sein Yorhandensein auf Centrum nicht klar er- 

kannt worden zu sein, wenigstens ist er auf den 

verschiedcnsten Fliitzkarten nicht angegeben. Aehnlich 

waren bis vor einigerZeit die Darstellungen der Lagerungs- 

verhaltnisse von Carolinengluck, woselbst ein auf der

III. (— 160 m —) Sobie auf dem mittleren Sattel durch- 

fahrenes Flotz ais das Lcitflotz Sonneńschein bezcicbnet 

wurde, das in Wirklichkeit etwa 250 m tiefer liegt. 

Offenbar haben die AufschlUsse auf der im Siiden mark- 

sclieidenden Zeche Priisident zu dieser falschen Annahme 

und damit zu einem Ucbersehen der bedeutenden, gleicli 

siidlich vom alten Schacht Carolinengluck durehsetzenden 

Sutan-Ueberschiebung gefiihrt, wie denn uberhaupt eine 

irrige Idetitifizierung und Benennung von Flotzen schon 

oft zu schwerwiegenden und lange andauernden falschen 

Anschauungen iiber die Verhaltnisso mancher Zechen 

Veranlassung gegeben haben.

Dem Verlauf der dem Sutan sudlich rorgelagcrten 

Muldę von Centrum - Prasident. und des Sattels Maria

Anna & Steinbank-Engelsburg folgend biegt sich dic 

Ueberschiebung auf dem genannten Sattel noch einmal 

bis zu verhaltniśmafsig hohen Niveaus auf, um dann 

allcrdings wieder rasch in dic Tiefe zu sinken. Vergl. 

Profil V III. In der Querlinie Carolinengliick-Priisident- 

Engelsburg gestaltcn sich diese Verhaltnisse insofern 

selir klar und interessant, ais auf allen drei Zechen der 

Sutan direkt nachgewicsen ist, und zwar auf Carolinen- 

gliick und Engelsburg durch Qiierschlage, auf Schacht 11 

von Priisident aufscrdem noch durch weiteres Abteufen, 

wobci man im Muldentiefsten unterhalb des Fliitzes 

Sonncnsciiein anstatt der erwarteten Magerkohlenpartie 

die bekannten Fldtze der unteren Fettkohlcnpartie antraf. 

Die Verwurfhobe des Sutan bat sich inzwischen in 

dieser Gegend bis auf etwa 800 m vergrofsert.

Nicht direkt nachgcwiesen, aber aus den ganzen Ver- 

hiiltnissen erkennbar ist der Sutan zwischen den Zechen 

Priisident und Constantin der Grofse, von wo aus er sich 

durch zum Teil noch nicht geniigend aufgeschlossenc 

Gpbiete nordiistlich bis zu der grofsen IIauptqucrver- 

werfung fortsetzt. die zwischen den Zechen Mont Cenis 

und Shamrock durchstreicht und weiter siidlich noch 

zwischen den Baiien von Prinz von Preufsen und Herminen- 

gliick Liborius (jctzt Constantin der Grofse I I I )  vorhanden 

sein mufs. Der schon erwabnte Sattel Carolinengliick- 

Constantin-Lotluingcn-Graf Scbwerin zeigt westlich der 

Ilauptqucrvcrwerfung einige Unregelmafsigkeiten, die eine 

genaue Darstellung des Schichtcnrerlaufes und damit 

auch des Verhaltens des Sutans vorliiufig noch nicht 

zulassen. Voraussichtlich w-ird er sich jedoch ziemlich 

geradlinig im Streichen fortsetzen.

Durch die ostlich einfallende, auch hier noch ziem- 

licli bedeutende Querverwerfung erlcidet der Sutan eine 

Verschiebung nach Norden und gelangt danąch in seinem 

weiteren nordćistlichcn Verlauf in die Baue der Zeche 

Lothringen. Die neueren AufschlUsse im Westfeld dieser 

Zeche (westlich des wrestlichsten Sprunges), w'oselbst auf 

der 213 m-Sohlc auf dem Ilauptsattel die Flćitze G und II 

(oberhalb Flotz J  gelegen) durchfahren sind, haben in 

Verbindung mit dem schon liingere Zeit bekannten yor

handensein der sudlichen Muldę des Fliitzes Sonnenschein 

wcsentlich zur Klitrung der Ansichten iiber das Ver- 

halten des Sutan in dieser Gegend beigetragen. Unter 

Bcriicksichtigung der sudlichen Muldenbiegung ergiebt 

sich hier eine Verwurfhohe der Ueberschiebung von 

900— 1000 m, also eine abermalige Zunahme. Unter 

mehrfachen klcineren Verwiirfen durch ąuerscblagige 

Spriinge setzt er durch den Schacht Lothringen nach 

Nordosten fort. Zum Verstandnis seines weiteren Ver- 

lanfcs ist es jedoch notwendig, rorher die Aufschliisse 

auf der weiter ostlich liegenden Zeche Graf Schwerin zu 

betrachten, da zwischen dieser Zeche und Lothringen 

sich ein grbfeeres noch unaufgeschlossenes Gebiet be- 

findet.

Auf Graf Schwerin ist der Sutan trcfflich aufge-
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schlossen und in verschiedenen Sohlen und Querschlagen 

nac.hgewiesen. Er macht in ausgezeichnct deutlicher 

Weise die Gebirgsfaltung mit, von der namentlich die 

sudlich des Ilauptsattels Lothringen-Schwerin liegende 

scharfe Muldę mit ihrem stellenweise iiberkippten Sud- 

Aiigel, sowie der darauf nach Siiden folgende Sattel von 

Bedeutung sind. Letzterer ist im Liegenden der Ueber- 

schiebungals flachcr einfarher Riicken ausgebildet, wahrend 

ihn im Hangenden einige klcine Spczialfalten durchsetzen. 

Dic Flotzgruppe Mausegatt- Finefrau ( =  Flotz Nr. 1) 

der niageren Partie findet sich iiber die Flotze der unteren 

Fettkohlenpartic (Sonnenschein, Dickebank u. s. w.) ge- 

sclioben, woraus eine Verwurfhohe von rund 1000 m 

liervorgeht. Die flach nach Osten einfallenden Mulden- 

und Sattelwendungen bringen den Sutan vom Siidfliigel 

des Ilauptsattels auf den des sudlichcren Sattels, wo- 

selbst er dann weiter nach Westen streicht. Eine direkte 

Verbindung dieses Uebcrschiebungsstiickes mit dem auf 

Lothringen aufgeschlossencn Teil des Sutan ist wegen 

der Lage beider Stiicke auf ganz vcrschiedenen Falten- 

(lugeln nicht angangig. Nach Analogie zahlreicher anderer 

Fiillc ist man yiclmehr geniitigt, unter gleichzeitiger Bc- 

riicksichtigung des dazwisehen gelegenen westlich ein

fallenden Sprunges Zollern-Erin, dic beiden auf der 

Kartę angegebenen Mulden- und Sattelwendungen an- 

zunehmen, die sich unigekehrt wic die entsprechcndcn 

Wendungen auf Graf Schwcrin verhaltcn und so eine 

natiirliche und cinfache Vcrbindung der Ueberschiebungs- 

stiicke von Schwerin und Lothringen herbeifiihren.

Auf Graf Schwerin haben wir nunmehr den ostlichsten 

bekannten Aufschlufspunkt des Sutan crreicht, weiter 

ostlich auf Adolf yon Hansemann ist cr bis jetzt nicht 

durclifahrcn worden.

Bcvor wir zu einer riickblickenden Betrachtung des 

Sutan kommen, ist es notwendig, darauf hinzuweisen, 

dafs das Niveau der Ueberschiebung auf der Uebersichts- 

kartc nicht einheitlich ist. Bei den grofsen Untcrschieden 

in den Teufen, in denen sich die besten und inter- 

essantesten Aufschliisse befinden (in der Gegend von 

Werden -j- 75, bei Steele und Bochum — 100, auf 

Graf Schwcrin — 225), ware cin einheitliches Niveau 

fiir dic Darstellung des Verlaufes der Ueberschiebung 

fast uninoglich gewesen und hatte jedenfalls zu weit- 

gehenden, mehr oder weniger unsicheren Projektionen 

gef iihrt. Es erschicn daher ratsamer, dic jeweiligen am 

besten aufgeschlosscncn Niveaus zur Darstellung zu 

bringen. Aber auch hier ist eine gcwisse Unsicherheit 

iiber dic genaue Lage sehr oft der zeichnerischen Dar

stellung hindernd und erschwerend geworden, da in vielen 

Fallen die Ueberschiebung nicht direkt nachgewiescn ist, 

ihre Lage viclmehr aus den 'ganzen Verhiiltnissen nur 

ungefahr  ermittclt werden konnte. Aus diesen Griinden 

glaubte ich auch kein Bedenkcn tragen zu diirfen, dic, 

ohnehin nur anri*ahcrnd richtig gezeichneten Stiicke des 

Sutan in den verschiedenen Niyeaus allmahlich inein-

ander iibergehen zu lasscn, um eine zersttickte Zeichnung 

zu vermeiden. Die von vornhercin unvermeidlichen 

Fehler in der Darstellung werden dadurch nur unwesent- 

lich erhoht und konnen bei cingehendcrem Studium von 

Spezialvcrhiiltnissen leicht wieder entfernt werden. Mir 

kommt es hauptsachlich darauf an, cin allgemeincs 

Ucbersichtsbild von dem Yerlauf des Sutan zu geben.

Gelegentlich dieser Niyeaufrage ist gleich ferner zu 

beriicksichtigcn, dafs bei sehr flacher Lagerung des 

Sutan (z. B. auf dem Sattel der Zeche Heinrich, wo 

er stellenweise fast sohlig liegt, sodann in der 

Gegend zwischen Kunstwerk und Gewalt u. s. w.) 

eine geringe Veriinderung des Niyeaus schon bedeutende 

scitliche Yerschiebungen in der grundrifslichen Lage des 

Sutan hcrvorrufcn wird. Bei griifserem Niveauunterschied 

kann iiberhaupt die Kurve der Ueberschiebung ein ganz 

vcriindertes Aussehen gewinncn, das natiirlich ganz von der 

Ausbildung der Gebirgsfalten in den tieferen oder hoheren 

Sohlen und von deren Einflufs auf die Ueberschiebung ab- 

hangig ist. Eine Seitenverschiebung ist z. B. bei den Aachen 

Wendungen von Portingssiepen, Heinrich, Frohliche 

Morgensonne, Graf Schwerin u. s. w. durch Konstruktion 

der Kurven in verschiedenen Sohlen sehr leicht nachzu- 

wcisen und stellt sich ganz analog dem schematischen Falle 

in Fig. 10 dar. Auf den stcilen Fliigeln bleiben die 

Kurven nalic zusammen, wahrend sie auf den Aachen 

Wendungen weit auseinanderriicken. Welchen EinAufs 

das Auftretcn und Vcrschwinden von Gebirgsfalten auf 

die Ausbildung der Ueberschiebungskurven in ver- 

scliiedencn Teufen auszuiiben vermogcn, zeigen die 

Skizzen Fig. 11 und 12. Fig. 11 zeigt die ungefiihre 

Lage des Sutan in den Bauen der Zechen Heinrich, 

Charlotte, Gewalt, Johann Deimelsberg, Eintracht-Tiefbau 

und Eiberg in den Niveaus ± 0 und — 500. Die ersterc 

Kurve giebt das bekannte Bild der Uebersichtskarte 

wieder, wahrend dic letztere ganz abweiclicnde, weit 

nach Osten verschobenc und langgestrcckte Sattel- und 

Muldcnwendungen aufweist. Aehnlich vcrhalt es sich 

mit Fig. 12, die den Verlauf des Sutan in den 

Niveaus — 100 und — 500 zwischen den grofsen 

IIauptverwerfungen Centrum-IIannover und Mont Cenis- 

Constantin d. Gr. in den Bauen der Zechen Centrum, 

Maria Anna & Steinbank, Carolinengliick, Prasident, 

Engelsburg und Constantin d. Gr. darslellt. Im ersteren 

Falle vcrliiuft die Ueberschiebung mit Aachen Biegungen 

auf dem Nordfliigel der Ilauptmulde Centrum-Prasident, 

im letzteren Falle beschreibt sic eine langgestrecktc 

ostliche Wendung um diese Muldę und biegt sodann 

westlich um den Sattel von Maria Anna & Steinbank- 

Engelsburg herum, auf dessen Siidfliigel sic dann weiter 

nach Osten streicht. Aus einer Reihe trefTlicher Auf- 

scliliisse, besonders im nordlichen Fclde der Zeche 

Engelsburg, gelit dieser Verlauf des Sutan in grofserer 

Tiefe mit Sicherheit liervor.

Das Materiał zu der vorliegcnden Arbeit wurde
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grofstenteils durch eingehendes Studium der Gruben- 

bilder der betrcffenden Zechen, sowie durch zahlreiche 

Befahrungen wichtiger Aufschlufspunkte gewonnen. Nicht 

unerwiihnt darf jedoch bleiben, dafs ich wertvolle W inkę 

einer Arbeit des Bergassessors Trainer: „Ueber den 

Zusammenhang des Sutan und der Steeler Ilauptiiber- 

schiebung“ verdanke.

Das Benzol und. seine Bedeutung ais Łeuehtstoff.

I in  Verein fiir Gewerbeileife behandelte Direktor 

Kramer die vorbezeichnete Frage in eingehendem Vor- 

trage, den wir nach den Sitzungsberichten des Vereins 

hier wiedergeben, da er neben einem interessanten Riick- 

blick auf diese Gewinnung sich insbesondere m it der 

Verwendung der stetig anwachsenden Benzol-Produktion 

beschiiftigt. Der Vortragende sagte:

Das Benzol besteht aus 12 Gewichtsteilen Kohlen- 

stofT und 1 Gewichtsteil Wasserstolf; seine Zusammen- 

setzung driickt die Formel C6I I 6 aus, welche dem Drei- 

fachen der Formel des neuerdings in den Vordergrund 

des Interesses geriickten Acetylens entspricht. Es ist 

in der That niehts ais ein Polymeres des Acetylens, 

auch ist kein Zweifel, dafs es diesem seine Existenz 

verdankt. In  den bei der trockenen Destillation des 

Ilolzes und der Kohle, der Ueberhitzung wasserstoff- 

reicher Kohlenwasserstoffe (Oelgasfabrikation) nnd in 

vielen anderen bei ahnlichen Prozessen entstehenden 

Abbauprodukten ist stets Acetylen yorhanden, das sich 

allerdings unter den dabei obwaltenden Bedingungen 

zum grofsten Teil zu Benzol oder zu diesem verwandten 

Gebilden zusammenschliefst. An der B ildung der zahl- 

reichen Produkte, wie sie bei der trockenen Destillation 

organisc.her Stoffe, insbesondere von Steinkohle erhalten 

werden, ist iiberhaupt das Acetylen hervorragend beteiligt.

Dem Zusammenschlufs desselben m it anderen Stoffen 

danken wir die grofse Mannigfaltigkeit der Produkte des 

Steinkohlentheers, die auf den ersten Blick geradezu 

verwirrend wirkt. So entstehen z. B. aus

zwei Acetylen und 1 Methen das Cyclopćntadien,

„ „ 1 Sauerstoff das Furturan,

„ „  1 Schwefel das Thiophen,

„  „  1 Blausiiure das Pyridin,

„ „  1 Imidrest das Pyrrol.

Diese Beispiele lassen sieli nun in unabsehbarer 

Zahl vermehren, sobald man sich an die Stelle e ines  

Acetylens den zweiwertigen Rest des polymeren Acety

lens, das Phenylen, getreten denkt. Dann erhalten wir 

das N a p h t h a l i n ,  I n d e n ,  N a p  li t h i o p h e n ,  C h i n o l i n ,  

I n d o l  u. a. m. A lle diese Korper und noch viele 

andere, die nach ahnlichen Gesetzen sich zu noch hoher 

gegliederten Stoffen formen, sind ais Bestandteile des 

Steinkohlentheers nachzuweisen, ja  die Mannigfaltigkeit 

wird noch gewaltig vermehrt durch den Umstand, dafs 

auch noch die durch Eintritt von einer oder mehrerer

Methylgruppen entstandenen Ilomologen hinzukommen, 

von denen hier nur ais eines der bekanntesten das 

Toluol genannt sein mag, der Grundstoff des Bitter- 

mandelols, der Benzoesaure, des Saccharins u. a. m.

Sie sehen, m. II . , an der Hand solcher Vorstellungen 

fa llt es nicht allzuschwer, sieli durch das Labyrinth der 

Steinkohlentheerderivate hindurchzufinden. Aber diese 

sollen uns hier nicht beschaftigen; wir haben cs heute 

nur m it ganz wenigen davon, dem Benzol und seinen 

Ilomologen, zu thun und wollen jetzt au f die Frage 

eingehen, wieviel von diesem zur Verfiigung steht. Aus 

gutem Steinkohlentheer erhalt man von Benzol und 

Toluol zusammen etwa 1 !/2 v- H . A u f diese Ausbeute 

kann man indesscn bei dem Theer, der den heifser be

triebenen Regenerationsofen entstammt, welche derzeit 

fast ausschliefelich noch betrieben werden, nicht mehr 

rechnen; man mufs sich m it 1 v. I I . des Benzolgeniisches 

und noch weniger begniigen. Es gehiiren daher gewaltige 

Mengen Steinkohlentheer dazu. um den Bedarf an Benzol 

zu decken. In  den siebziger Jahren schatzte man dic 

Erzeugung auf etwa 10 000 t, woran Deutschland, wie 

schon gesagt, m it hdchstens 1200 t beteiligt war. Man 

sali sich deshalb schon friihzeitig nach neuen Benzol- 

quellen um . D ie nachstlicgende war das Leuchtgas 

selbst, das nach den Bestimmungen von D e v i l l e ,  

welche sgater von B u n t e  bestatigt sind, durchschnittlich

48 g auf 1 cbm enthiilt, sodafs in dem Leuchtgas von 

dem bei der Vergasung der Kohle im  ganzen erzeugten 

Benzol ca. 92 v. H . auf dieses cntfallen, wahrend 

im  Theer nur der Rest von etwa 8 v. H . enthalten ist. 

A u f die Extraktion von Benzol aus Leuchtgas gerichtete 

Yerfahren zeigen sich daher schon in den 60er Jahren; 

eines der bekanntesten war das von C ar o, C l e m m  

und E n g e l h o r n ,  fiir welches im  Jahre 1868 ein 

Patent nachgesucht wurde, das eine zeitlang auch in 

Frankreich zur Ausfuhrung gelangte. D a aber das 

Benzol der hauptsachlichste Trager der Leuchtkraft ist, 

so war es klar, dalś dadurch das Leuchtgas entwertet 

wurde, weshalb man den Prozefs schliefslich auch wieder 

aulgeben mufste.

Eine weitere Quelle bot die Ueberhitzung von wasser- 

stoffreichen Kohlenwasserstoffen, insbesondere von Braun- 

kohleniilen und Erdriickstanden. Ueber diese Prozesse 

hat Sie im  Jahre 1882 Prof. L i e b e r m a n n  unterhalten, 

und man durfte nach dessen damaligen Darlegungen 

recht wohl erwarten, dalś die Benzolgewinnung aus 

russisehen Residuen in Baku zu einer gewaltigen Industrie 

sich auswachsen wiirde. Niehts von dem ist geschehen, 

wir decken, wie ich dieses damals in meiner Kritik des 

Yortrages auch yorausgesagt hatte, heute nur einen sehr 

kleinen Bruchteil des Bedarfs aus so erhaltenem Benzol. 

D ie Gewinnung beschriinkt sich im  wesentlichen auf das 

bei der Kompression von Fettgas fiir Waggonbeleuchtung 

ais Nebenprodukt erhaltene Kohlenwasserstoffgemisch, 

das etwa zu zwei Drittteilcn aus Benzol besteht. Eine



Nr. 20. -  880 -

m it der bewufsten Absicht der Benzolgewinnung aus 

solchen Oelen gebaute Anlage diirfte kaum noch irgendwo 

in Betrieb stehen. D ie Griinde dazu sind oflenkundig. 

D ie Preise des Benzóls schwanken zu sehr, ais dafs 

man daraufhin eine Sonderfabrikanlage rentabel betreiben 

konnte. Ich selbst habe cinmal m it einigen Freundcn 

zusammen eine solche Anlage, welche das Benzol mit 

yerhaltnismiifsig guter Ausbeute (ca. 10 v. II.)  durch 

Ueberhitzung von Petroleumrtiekstanden herstellte, im 

Betriebe gehabt; wir mufsten indessęn die bose Erfahrung 

machen, dafs das Benzol in einem Jahre von 400 JL. 

pro 100 kg auf 40 JL  pro 100 kg herunterging, bei 

welchem Preise dann die Arbeit nątiirlich nicht fort- 

gesetzt werden konnte.

Diese enormen Preisschwankungen bedingen, dafs 

die industrielle Gewinnung von Benzol niemals Selbst- 

zweck werden darf, sondern dafs diese immer nur in 

Abhiingigkeit von anderen Industrieen vorteilhaft betriebęn 

werden kann. In  der That haben gerade diese unzu- 

Terląssigen Verhiiltnisse auf dem Benzolmarkte das mciste 

dazu beigetragen, die Bestrebungen, das Benzol in den 

Theerfarben teilweise oder ganz durch Naphthalin zu er- 

setzen, immer noch nachhaltiger werden zu lassen. W ir  

danken diesem Umstande zum Teil m it die Schopfung 

der heute gewaltig entwiekelten Naj)hthalinfarbenindustrie, 

an der gerade die deutschen Chemiker in heryorragendstem 

Mafse beteiligt sind; insbesondere auch die schone Ent- 

deckung der letzten Jahre, wonach man nunmehr fiir 

die Darstellung des kiinstlichen Indigos nicht mehr vom 

Toluol, sondern vom Naphthalin ausgehen kann und 

damit dem Problem, dieselbe auch rentabel zu gestalten, 

wieder einen Schritt niiher gekommen ist.

Einen totalen Uinscliwung in den Verhiiltnis8en der 

Benzolindustrie verdanken wir min aber den sógenannten 

K o h l e n d e s t i l l a t i o n e n  oder den S t e i n k o h l e n -  

k o k e r e i c n  mit Gewinnung der Nebenprodukte, welche 

in den Kohlenreyieren eine immer grofsere Ausdehnnng 

nehmen und ohne Zwcifel dazu berufen sind, die alten 

Kokcreien, welche die gaslormigen Produkte der Kohle 

ungenutzt entweichen Jiefren oder sie lediglich zum 

Unterfeuer benutzten, yollstandig zu verdrangen.

Anfangs gewann man damit nur neben schwefel- 

saurem Ammon eine reichlich lliefsendc Quelle yon Theer, 

durch dessen Yerarbeitung die Benzolgewinnung bei uns 

schon etwas verstarkt werden konnic. Man ging dann 

aber weiter, man erinnerte sich der schon erwahnten 

Arbeiten der Benzolestraktion aus dem Leuchtgase und 

hegann nunmehr den Koksgasen das Benzol zu ent- 

ziehen. D ie Menge Kohle, welche schon heute in ge-, 

schlossenen Retorten unter Gewinnung yon Theer und
r °

Ammoniak yerarbeitet wird, liifst sich annahernd aus der 

Menge Ammonsulfat bestimmen. welche nachweislich in 

Deutschland aus den Kokereien gewonnen wird, da man 

etwa rechncn kann, dafs zur Ilerstellung von 1,1 t 

Sulfat rand 100 t Kohle benotigt werden. Nach dem

Geschaftśbericht der Ammoniakverkaufsvereinigung in 

Bochum sind im Jahre 1896

im Ruhrgebiet . . 25 000 t Sulfat,

in Oberschlesien . 36 000 t „

von den Kokereien erzeugt werden. Letztere Zahl wird 

mir von kompetenter Seite ais zu hocli bezeichnet, diese 

bemifst die Menge in Ober- und Niederschlesien zu

sammen nur au f 25 000 t. Nehmen wir das Mittel ais 

das richtige an. so wiirden etwa 5 500 000 t Kohle 

schon in den gcschlossenen Retorten yerarbeitet werden. 

D a  nun im  Jahre 1896 nach dem Geschaftsbericht des 

Westfalischen Kokssyndikats im  Ruhrgebiet allein

6 265 338 t Koks dargestellt, also rund 10 000 000 t 

Kohle vergast sind und das Yerhaltnis der westfalischen 

Kokserzeugung zu der von ganz Deutschland wic 2 : 3

bemessen werden kann, so wird man in der Annahme

niclit felil gehen, dafs in Deutschland insgesamt mindestens

14 000 000 t Kohle auf Koks yerarbeitet werden, wovon

5 500000 t. also rund 40 v. I I . , in geschlossenen Oefen.

L u r m a n n  gab an, dafs im  Jalire 1892 15 726 Re

torten im Betriebe standen, woyon 1350 Retorten, d h.

8,6 v. IL , m it Kondcnsationsanlagen yersehen seien, 

davon 470 Stiick im Ruhrgebiet. Heute betriigt diese 

Zahl in diesem Gebiet schon 1586 Stiick und in Ober

schlesien ist sogar die iiberwiegende Mehrzahl der 

Kokereien m it Kondensationsanlagen yerselien. W ir  

sehen somit, dafs gerade in den letzten Jahren der 

Umbau der alten Oefen in Destillationskokereien eine 

gewaltige Steigerung erfahren hat, und diirften bei den 

yielen Yorziigen, welche dies neue Verfahren vor dem 

alten yoraus hat, m it Sicherheit annehmen, dafs iiber 

lang oder kurz und jedenfalls in dem Mafse, wie die 

Oefen alterer Konstruktion ńbgiingig werden, der gesamte 

Koks in Destillationskokereien erzeugt werden wird.

D ie Bewegung, bei diesem Prozesse zugleich auch 

das Benzol aus den Koksgasen zu gewinnen, begann 

etwa Ausgang der 8 0 er Jahre; anfiinglich mit geringem 

Erfolge, da der Gehalt an Benzol in diesen Gasen kaum 

die Hiilfte von dem im  Leuchtgas enthaltenen betriigt. 

D ie Verhiiltnisse lagen aber hier giinstig, man bedurfte 

der Leuchtkraft des Koksgases nicht und konnte. sich 

auch noch eines Teils seiner Heizkraft entschlagen, da 

bei wcitem mehr Gas gewonnen, ais zum Betriebe der 

Oefen benotigt wird. So gelang cs denn schliefslich, die 

Schwierigkeiten zu iiberwinden.

Man bedient sich zum Auswaschen des Benzols 

gcwisser hohersiedender Steinkohlcntheerolc. Der Prozefs 

yollzieht sich in miichtigcn Rieselthiirmen und Kolonnen 

m it grofsem Querschnitt; das Gas stromt dcm lein ver-. 

tcilten, grofse Fliichen bietenden Oel entgegen und giebt 

das Benzol daran ab. Dieses wird dann aus dem Oel 

abdestilliert und maclit die iibliche Reinigung durch, 

wahrend das Oel nach erfolgter Abkiih lung den gleichen 

Zwecken wieder zugefiihrt wird. Verlangsamung des. 

Gasstromcs, m.oglichst gute Yerteilung nnd Yerwendung
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des Oels nach dcm Gegcnstromprinzip und gute Kilhlung 

von Gas und Oel, sowie der durclistromtcn Waschcr ist 

das ganze Gelieiinnis dieser neuen Industrie, welche 

den Anilinfarbenfabriken eine schicr unerschopfliche 

Quclle fiir Benzol zu liefern bestimmt ist.

Die Kostspieligkeit der Apparate stand anfangs der 

grofseren Yerbrcitung derselben sehr entgegen. Dazu 

kamen dann dic Schwierigkeiten der Unterbringung des 

Bcnzols, dessen Preis, sobald sich die grofseren Mengen 

von Koksbcnzol gezeigt liatten, bis dahin unerhort auf 

25 JC.  per 100 kg herunterging. Die auf diese Weise 

bis Anfang vorigen Jalires gew'onnenen Benzohnengcn 

wird man auf etwa 4500— 5000 t p. a. bemessen 

konnen, also reichlich das Dreifache dessen, was in 

Deutsehland aus dem Stcinkohlentheer gewonnen wurde.

Ais man nun wider alles Erwarten dic Nachfrage in 

Benzol im vorigen Jahre mehr und mehr anwachscn 

und die Preise dcmentsprechcnd stcigen saii, so dafs 

gegen Ende des Jalires mangels jeglicher Yorrate bis 

120 J L.  per 100 kg Yoriibergchend daliir bezahlt wurden, 

begann das Intcressc fiir den Bau von Benzolwaschen 

bei den Koksindustricllcn wieder lebhafter zu werden, 

so dafs man jetzt von sehr vielen Neubautcn hort, mit 

deren Ertriignis, wenn sic erst samtlich in Betrieb ge- 

kommen sein werden, der Bcnzolliunger reichlich gcstillt 

sein wird.

So fragt man sich in den beteiligten Kreisen von 

neucin mit Besorgnis: Woliin mit dcm Benzol, das die 

Ąnilinfabriken nicht aufzunchmen vermogen? Ais der 

Preis damals auf 30 JL  per 100 kg und darunter ge

sunken war, waren es die Gasanstalten, die sich des 

Ycrmcintlich Yorhandenen Deberschusscs annalimen und 

ihn zum Karburieren des Gases Yerwendeten, nachdcni 

die Herren B un te  und S c l i i l l i n g  den Nachweis ge- 

fiihrt hatten, dafs keines der iibrigen dafiir noch in 

Frage kommenden Mittel auch nur entfcrnt so wirksam 

und so billig sei, ais gerade das Benzol. Bunte zeigte, 

dafs die Leuchtkraft eines Gases von miifsiger Bcschalfen- 

hcit mit 4 g Benzol pro cbm um cinc Kerzenstarke 

erlioht werden konne, und im Grolśbetriebc steilten sich 

die Zahlen noch weit giinstiger. Schon bei den Ycr- 

suclicn, welche dic Leitcr der Miinchener Gasanstalten, 

wolil ais die ersten auf dem Plan, im grolsen angestcllt 

hatten, ergab sich cinc noch erhcblich niedrigere Zahl 

fiir den Yerbrauch des Bcnzols pro Hcfnerlicht. Spiiter 

wurde diese von Dr. R au  bei seinen sclir eingehenden 

Versuchen in den Anstalten der Dcssaucr Continental- 

Gasgesellschaft fiir normales Gas von 12— 14 Hil. auf

2 g 90cr Benzol pro cbm und Hil. bei einer durch- 

schnittliclicn Aufbesserung von 21/2 Hil. festgcstellt.

Da sich nun auch noch zeigte, dafs mit der Ver- 

wendung des Bcnzols ais Karburationsmittel eine ganze 

Reihe anderer Vorteile rerkniipft waren, so namentlich 

die leichtere Entschwefcliing des Gases, das Aufhoren 

der Naphthalinverstopfungen, die Gewinnung eines

dichtercn und haltbareren Koks u. a. m., so nalim die 

Vcrwondung des Bcnzols fiir diese Zwecke cińen ziem

lich grofsen Umfang an.

Dieser mag denn auch in etwas zu dem schon er

wahnten Benzolmangcl des vorigcn Jalires beigetragen 

haben. Jedenfalls ist im Interessc der Benzolproduzenten 

sehr zu wiinschcn, dafs sich die Gasanstalten durch die 

aller Voraussiclit nach nur voriibergchend hohen Preise 

des Bcnzols von dieser Ver\vendung nicht wieder ab- 

schrcckcn lassen.

Immerhin ist aber auch dieser Yerbrauch nur be- 

grenzt; man schatzt ihn z. B. fiir Hamburg, das zweit- 

griifste Verbrauchscentrum Dcutschlands, mit etwa

40 Millionen Kubikmeter Gas im Jahr, auf hochstens 

300 t p. a. Dazu kommt, dafe alle diejenigen Gas- 

anstalten, welchc iiber gute und billige Gaskohle verfiigcn, 

wie beispielsweise' dic stadtischen Gasanstalten Berlins, 

deren Gas einer Aufbesserung nicht bedarf, nicht sobald 

zur Benzolkarburicrung iibergehen diirften, und dies um 

so weniger, seitdem mit fortschreitender Verbreitung des 

Gasgliihlichts dic Frage der Abgabe eines gut leuchtendcn 

Gases von minderer Bcdeutung geworden ist.

Die Frage nach dem Yerbleib des Benzols, w.cnn 

erst alle dic im Bau begriflcnen und noch geplanten 

Benzolwaschen in Betrieb kommen, ist also sehr be- 

rechtigt, zumal wenn man an die Zukunft denkt, wo 

siimtliche Koksiifcn mit Gewinnung der Nebenprodukte 

einschl. Benzol eingerichtet sein -werden, und dies nicht 

nur in Deutsehland der Fali sein wird, sondern voraus- 

sichtlic.il auch in den iibrigen Koks produzierenden 

Landern, wie namentlich Belgien, Grofsbritannien und 

den Vcreinigten Staaten Nordamerikas, die mit Aus- 

nahmc y o ii  Belgien bis jetzt noch kaum an dieser Be

wegung beteiligt sind. W ir haben schon gesehen, dafs 

allein in Deutsehland 14 Millionen Tonnen Steinkohle 

auf Koks yerarbcitet werden, wovon 40 v. II. in gc- 

schlossenen Retorten, welche die Gewinnung des Bcnzols 

aus den Koksgascn ohne wcitercs zulassen. Nehmcn 

wir nun mit Iliissener an, dafs aus 1 t Kohlc 4— 7 kg, 

also durchschnittlich 572 kg 90 er Benzol erhalten werden

— manche Kohlen liefern bis 8 kg Benzol — , so 

wurden schon jetzt rund 30 000 t Benzol gewrinnbar 

sein, und zu der Zeit, wo alle Oefen auf diese Ge

winnung eingerichtet sein werden, sogar reichlich 

80 000 t. Dafs solehe Mengen jemals von der Farben- 

industrie und den Gasanstalten aufgenommen werden 

konnten, daran kann kein Menscli denken. Der yer

brauch dieser beiden wird im Jahre 1896, wenn noch 

so hocli geschiitzt, kaum mehr ais 20 000 t betragen 

haben. Man komnit zu dieser Zahl, wenn man zu 

dein Import leichtcr Steinkohlcntlicerole pro 1896 yon 

rund 11 000 t die inlandische Erzeugung, welchc sich 

schatzungsweise auf 7000 t beziftcrn mag, hinzurcchnet 

und dazu annimmt, dafs dic gesamten, vorhanden 

gewescnen Bestande in den Ąnilinfabriken, die mit
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2000 t wolil nicht zu hoch bcmcssen sein diirften, mit 

vcrbraucht worden sind. Thatsiichlich war gegen Endo 

des vorigen Jahres der Yorrat sowohl in den Er- 

zeugungs- wie in den Verbrauchsstiittcn gleieh Nuli. 

Von diesem Verbrauch von ctwa 20 000 t wird auf 

die Gaskarburicrung kaum 10 v. II. cntfallen sein.

Wenn nun auch die Zeit nocli fern sein mag, wo 

das gesamte, aus den Koksgasen erhaltlichc Benzol 

gcwonnen wird, so bewciscn doch dio yorhin genannten 

Zahlen, wie schncll man sich in unserer Zeit zu den 

tiefgreifendsten Umwalzungen entsclilicfst.

So ist es denn heute schon niitzlich, sich mit dem 

Gedanken der Unterbringung des iiber lang oder kurz 

zu erwartenden Ucberschusses zu befassen. Da liegt 

es nun ziemlich nalie, dic direkte Verwendung des- 

selbon fiir R cl ou ch tung  sz we ck e ins Auge zu lassen. 

Fiir sich allcin ist das Benzol scines hohen Kohlen- 

stolTgehaltes wegen ungceignct, wenigstens wird man 

erst geeignetc Lampcn dazu konstruieren niiissen.

Man hat aber schon in den 50 cr Jahren Gemischc 

aus Alkohol und kohlenstoflreichcn Korpcrn, wie 

Terpenlinijl u. s. w. zur Beleuchtung yerwendet, dic 

Aelteren unter Ihnen werden sich des Gebrauchs solcher 

mit Kamphin — so nanntc man dieses Gemisch — 

gcfiillten Lampen recht wohl noch erinnern, und fiir 

solche Gemischc cmpfiehlt sich das Benzol wie koin 

zweites, da es in Spiritus fast in allen Verhaltnissen 

loslich ist.

Die erste Yeranlassung, Versuche in dieser Richtung 

aufzunehmen, dic zuniichst mit meinem Mitarbeiter 

Dr. Sp ilker begonnen, und spiiter in dem vorziiglich 

ausgcstattctcn Belcuchtungs-Laboratorium der Firma 

Ju liu s  P in ts c h , unter Mitwirkung des Ilerrn 

A lbrecht, dcm ich fiir sein Entgegcnkommen hiermit 

noch besonders danken mochte, zu Ende gefiihrt wurden, 

war das Auftreten der S p ir itu s g liih lam p c .

Wir sagten uns, dafs fiir dic Leuchtkraft der 

kalorische Effckt und noch mehr die Verbrennungs- 

temperatur, der pyrometrische Wert des Alkohols in 

betracht kiimc. Da beide verhaltmsmafsig gering sind, 

weil von 46 Teilen des Alkoholmolekiils 18 Teile 

wasserbildende Substanzen sind, welche fiir den Ileiz- 

effekt ausscheidcn, so mufste ein Zusatz so kohlen- 

stoffreicher, sauerstolffreier Korper, wric es das Benzol 

und seine Homologen sind, von allerbestcr Wirkung sein.

Die ausfiihrlichen Versuche sind mit dem Dimethyl- 

bcnzol, dem Xylol, angestellt, w'elches damals seines 

hoheren Siedepunktes wegen, und weil es billiger ais 

Benzol zu haben war, diesem letzteren vorgezogen 

wurde. SchlicMch sind dic Yersuche aber auch noch 

auf die sogcnannten Schw erbenzole des Theerols, 

sowie auf Naphthalin und das 90 er Benzol des Ilandels

— letzteres ein Gemisch von ca. 16 Teilen Toluol und 

80 Teilen Benzol —  ausgedehnt. Ais Spiritus wurde

der kaufliehe denaturierte Spiritus von 95° Tralles 

verwcndet.

Was zuniichst dic Bestiminung des praktischen Ileiz- 

wertes anlangt, so benutzten wir ein Junkcrsches Calori- 

meter; Versuclulauer jc 1 Stunde. Wir fanden 

fiir 95° Spiritus im Mittel,mehrerer Yersuche . . . 6100 Cal. 

„ cin Gemisch von 15 pCt. Xylol und 85 pCt. Spiritus 6700 „ 
n ?? » 25 „ n n 75 „ „ 7200 „

n n „ ,, 33Y3 » „ n 66% r. » 8226 „

Es zcigte sieli bei den Vcrsuchen mit der Gliihlampc,

dafs das Vcrhaltnis yoii l5pCt. Nylol zu 85 pCt. Spiritus 

nicht zu uberschreitcn war, wenn man nicht den Gliih- 

kiirper verrufsen sehnn wrolltc, dafs man aber ohne

Nachteil fiir den Elfekt das Xylol durch Naphthalin, 

Schwerbenzol und 90cr Benzol tcilweise oder ganz 

ersetzen konnte. Naphthalin erwios sich ais das wenigst 

geeignetc Zusatzmittcl, weil cs in kaltem Spiritus nicht 

geniigend loslich ist, und dcshalb am Docht nach dem 

Ausliischen der Lampe auskrystallisiert, was sich dann 

bei dem Wicdcranziindcn sehr unangenehm durch Rufeen 

bcmerkbar macht.

Die zahlreichen, mit Lampcn Ycrschiedcner Kon- 

struktion unter sorialtigster Bestimmung des Lichteffekts 

Yorgenommencn Versuche, mit dereń Aufziihlung im 

einzelnen ich Sic nicht aufhalten will, haben nur ein 

Mittel ergeben.

Dafs dieselbe Lampe mit demsclben Gliihkorpcr in 

der Zeiteinheit olinc Riicksicht auf die Lichtstarkc Yer- 

braucht:

mit Spiritus allein..............................................100 Teile
„ „ der mit 10 pCt. Xylol yermischt ist 78 „
» <j » n 15 n „ „ )t 69 ,,

unter gleichzeitiger Beriickśichtigung der Lichtstarkc, 

also in der Zeiteinheit fiir die Lichtcinheit:

mit Spiritus allein..................... 100 Teile

bei Zusatz von 10 pCt. Xylol . 81,4 „

» » » „ „ . 73,2 j,

Hiernach berechnet sieli also bei dem 15prozentigcn 

Zusatz eine Ersparnis von 26,8 v, II., wenn das Xylol- 

gemisch nicht teurer zu stehen kommt, ais der denu- 

turierte Spiritus allein, was in Riicksicht darauf, dafs 

das Xylol nicht rein, d. h. nicht konstant siedend zu 

sein braucht und auch durch seine hoheren Homologen, 

das Cumo], ersetzt werden kann, ais zutreffend an- 

genommen werden durfte.

Solange die S p ir itu s g lu h lam p e  nicht durch die 

neuerdings aufgetauchte P e tro leum g liih lam po  ver- 

driingt werden kann, und nach meiner Erfahrung hat 

das wohl noch lange Wege, ist es sonach rationell, sich 

nicht des reinen Spiritus dazu, sondern des eben bc- 

schricbencn Gemischcs zu bedienen. Anders liegt die 

Frage nun mit dem Ersatz des Petroleums auf den 

gewohnlichen Lampen, der ja gleichfalls durch cin solches 

Gemisch ermoglicht ist, das aber leider noch nicht mit 

dem derzeit wieder iiberaus billigen Petroleum in Wett

bewerb treten kann.



-  383 - Nr. 20.

Vcrsuclie haben ergeben, dafs Pctroleumlampen yon 

grofser Dochtweite (22 — 30 mm) rund 3 gr Petroleum 

pro Illl.-Stunde verbrauchcn, gegen 4,5 gr des Gemisches, 

und dasselbe Verhaltnis auch bei den kleineren licłit- 

schwachcren Lampen obwaltet, die bei einem Pctrolcum- 

konsum von 3,5 gr per Hfl.-Stunde 5,2 gr des Gemisches 

bediirfen.

Sic sehen, m. H., wir sind noch weit entfernt davon, 

mit diesem LeuchtstoJFdas Petroleum verdriingen zu konnen; 

er kann nur dann mit dem Petroleum in Wettbewerb treten, 

wenn, wie dieses des ofteren ja schon beobachtet ist, 

dessen Preise wieder iiber Gebiihr gesteigert werden 

sollten. Deutschland hat in diesem Pallo wenigstens 

einen Ausweg.

Ich sagę nicht, dafs dies sehr beąiiem sein wiirde, 

auch steht der allgemeinen Anwendung des Spiritus- 

benzolgemisches der niedrige Testpunkt desselben im 

Wege, dessen Bedeutung fiir dic Feuergcfahrlichkeit 

meinem Gefiihl nach frcilich sehr iiberschatzt wird. 

Immerhin gewiihrt die Thatsache, dafs wir uns helfcn 

konnen, eine gewisse Bcruhigung, und dic, dafs damit 

sogar der Landwirtschaft ein Dicnst geleistct werden 

wiirde, grofse Beiriedigung.

Erst kiirzlich ist in demVerein der Spiritusfabrikanten 

von Prof. Marker auf dic grofse Bedeutung hingowiesen, 

welche ein yermehrter Kartoflelbau fiir das Wohlergehen 

der Landwirtschaft haben mtifstc. Der vermehrte Vcr- 

brauch des Spiritus fiir Leuchtżwecke, wie er durch 

Vermischen mit Benzolkohlcnwasserstoifen crmijglicht ist, 

wiirde solchen Bestrcbungen sogleich entgegenkommen. 

Die Spirituscrzeugung in Deutschland betrug im Jahre 

1894/95 3 291 000 hl, wozu aufser anderen Stoffen

17 Millionen Doppelcentner Kartoffeln ycrbraucht-worden 

sind; also weit iiber die Hiilftc dessen, was iiberhaupt 

geerntet worden ist. Geliinge es, yon den 2 Millionen 

Doppelcentnern Petroleum, welche nach Deutschland ein- 

gefiihrt werden, auch nur eine einzige Million durch das 

Spiritusgemisch zu ersetzen, so konnte der KartoUelanbau, 

sowcit er den Brennereien dient, um ein Drittel yer- 

mehrt werden. Dazu gehort freilich noch die Yerbilligung 

des Benzols, die angesichts der Bcwegung auf dcm 

Kohlcndestillationsgebiet aber nicht ausbleiben kann.

Die Yorstellung, dafs wir fiir unsern LeuchtstofT- 

bedarf nicht durchaus vom Auslande abliiingig sind, oder 

besser gesagt yon der Standard Oil Comp., der wir zur 

Zeit eigentlich mit Handen und Fiifeen iiberliefcrt sind, 

hat fiir mich ais alten Kampfcr fiir die SchafTung einer 

leistungsfahigen Petroleumindustrie in Deutschland etwas 

besonders Triistliches.

Mit unleugbarem Geschick hat diese Gesellsciiaft cs 

yerstanden, nach und nach nicht nur die Dcekung des 

Petroleumkonsums in Deutschland nahezu ausschliefslich 

in ihre Iland zu bringen, nein auch der Zwischenhandcl 

ist von ihr aufgesaugt und Tauscndc yon Existenzen 

dadurch yernichtct worden. Wiire nicht die galizische

Erdolproduktion in den letzten 3 Jahren so unerwartet 

schnell zur Entwickelung gekomnien, sodafs Oesterreich- 

Ungarn nunmchr statt zu importieren von seinem Ueber- 

schufs an uns abzugobćn yermag, hatten niclit auch dic 

an yielen anderen Orten neu entdeckten stattlichen 

Pctroleumfunde nicht immer wieder zum yorsichtigen 

Gcbrauch der Uebermacht gemahnt, der Preis des 

Petrolcums wiirde yon ihr unzwcifdhaft schon gewaltig 

in die Ilohe geschraubt worden sein, und Deutschlands 

iible Lage auf diesem Gebiete hatte scliwer gcbiifst werden 

miissen. Ein solcher Yersuch ist ja von ihr yor cin paar 

Jahren geniacht worden. Vor all zu tiefen Griffen in unsere 

Taschc sind wir doch bewahrt, zur Not und so lange 

Deutschland nicht selbst zu einem Petroleum erzeugenden 

Landc geworden ist, wozu die Bedingungen durchaus 

yorhanden sind, bleibt dies Kampfmittel noch immer 

iibrig.

Das Petroleum ist derzcit noch zu billig; das Benzol 

zu teucr, ais dafs an einen namhaften Verbrauch des 

letzteren in Verbindung mit Spiritus ais LeuchtstolT ge- 

dacht w'erden kann, es sei denn fiir den Gcbrauch in 

den Spiritusgliihlampen, fiir welche ein 10— 15prozentiger 

Zusatz aufs warmgte empfohlen wird. Das von der 

Standard Oil Comp. nach Deutschland gefiihrtc Petroleum 

wird aber an Qualit;it tiiglich minderwertiger und eine 

Preissteigerung wird immor wieder von neuem yersucht 

werden, sobald die anierikanische Gesellsciiaft die Iliinde 

wieder frei hat. Darum haben solche Arbeiten, wie ich 

sic Ihnen soeben yorlegte, ihre Berechtigung. Es ist gut zu 

wissen, dafs unsere Kohlcnschatze in Verbindung mit 

den Ertragnissen des yatcrlandischcn Bodens recht wohl 

befahigt sind, bei einem Pctroleummangel, sei er kiinst- 

lich, sei er nattirlich erzeugt, in die Bresche zu treten.

In der Diskussion gab Dr. Frank-Charlottenburg 

der Ansicht Ausdruck, dafs zur Karburierung wesentlieh 

hohere Benzolmengcn erforderlieh sćien. Gegeniiber 

Dr. Kramers Annahme, so fiihrte er aus, von 2 gr 

Benzolyerbrauch pro cbm Leuchtgas und pro Ilefnerkcrzc, 

stellt sich bei uns der Yerbrauch bei Leuchtgas von 

13— 14 Lichtstarke auf 4 gr pro Kubikmeter und pro 

Kerze. Weniger giinstig waren noch die Zahlen, w'elche 

die Herren Schimming und Jaeger bei den Versuchen 

erzieltcn, welche die Anreicherung resp. Verstarkung 

lichtschwiicherer mit Wassergas gemischter Leuchtgase 

bczweckten, da bei diesen diinneren Gasen 7 bis 9'gr 

Benzol pro Kubikmeter und Kerze notig waren. In den 

Vereinigten Staaten, wo ja yiel Wassejgas produziert 

und durch Karbonation angereichert wird, geschieht 

dies nicht durch Benzol, sondern mittelst der dort sehr 

biiligen, leicht fliichtigen Petroldestillate Ligroin, 

Rhigolen etc. unter Amvendung des sogcnannten 

Fixierungsprozesses. Nebenbei findet aber auch selbst 

die giinstige Ausnutzung des Benzols in der Gasindustrie 

schon bei einem Preise von 28 bis 35 J i .  ihre Grenzen, 

wahrend wir aus Herrn Dr. Kramers Mitteilungen die
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erfrculichc Thatsąche. cntnehmcn, dafs dic in rasclicm 

und gesundcm Wachstum begriffene dcutsclic Farben- 

industrie fiir das Benzol auch zu hoheren Preisen einen 

fortwiihrcnd steigenden Bedarf bat. Es ist danacb 

wirtscbaftlicb wołil kamn lohnend, fiir ein litihor ver- 

wertbares Produkt Vcrwendung zu suchen, bei denen 

es mit einem Materiał konkurricrcn mufs, welches 

dauernd eincn niedrigeren Prcisstand cinnimmt und 

auch bei starken Preiserhohungcn eincn mittleren 

Renzolprcis nicht erreicht.

Den Ausfuhrungen des Herm Dr. Kramer iiber dic 

latało Abhangigkeit, in der wir uns betrefls der Leuclit- 

stofle dem Auslande gcgeniiber befinden, stimmc ich 

vollkommen bci; ich glaubcjedocb selbst auf dic Gefahr 

hin, wieder der Schwarmcrei geziehen zu werden, dafs 

dio wcit grofeere Cbance- fiir die Erzeugung inlandischer 

Leuchtstofic, die mit dem Petrol ernsthaft konkurricrcn, 

doch in der Ausdehnung der Carbid- resp. Acetylen- 

belcuchtung liegt. Wir baben in den dcutschcn Torf- 

und Moorlagern noch so kolossale Massen von unge- 

nutzten und schwcr transportablen Brennstoflcn im Lande, 

dafs wir die Ycrwcndung dieser Kraftmagazine fiir 

Herstellung von Carbid und Acetylen je cher je lieber 

ins Auge fassen sollten. leli verweise hierbei nur auf 

dic eine Flachę von 55 Quadratmeilen bcdeckendcn 

ostfriesischen Moore, welchc trotz ilirer giinstigcn Lage 

und ilirer unter Aufwand grofeer Kostcn erfolgtcn Er- 

scliliefsung durch Kanale noch immer der Vcrwertung 

liarrcn. Ebenso fehlt fiir die nacbst hohere Stufe des 

mincralischen Brennmaterials, die Braunkohle, nocli an 

vielen Orten ausreichende und lohnende Vcrwertung. 

Mit der billigen Herstellung yon Carbiden, wclche 

gewisserinafeen auch ais ein dem Mineralreieh ent- 

nommener Leuchtstoff bezeiebnet werden konnen, wiirde 

dem auslandischen Petroleum eine wirksame und nacli- 

haltige Konkurrenz eher zu machen sein. Fiir Benzol, 

wclchcs ja Herr Dr. Kramer auch ais ein Veredlungs- 

resp. Kondensationsprodukt des Acetylens kennzeichnete, 

werden die deutschen Chcmiker und er selbst mit in 

erster Reihe, hoUentlich stets lohnendere Verwendungen 

finden.

Hinsiclitlich der Gaskarburierung entgegnete der 

Vortragende mit den Hinwcise auf eine Broscbiire des 

Dr. Rau, worin gesagt ist, dafs fiir 1 ITil. 2 gr Benzol 

geniigen. Achnliche Zalilcn, so fulir er fort, fanden 

die Ilerren Riefs und Schilling in Miinchen. und wenn 

ich mich recht erinnere, auch Hcrr Lewis in London. 

Einstweilen mufs ich dalier, so lange nicht ebenso gut 

bcgriindetc Żabien vorgelegt werden konnen, bei meiner 

Angabc stchen bleiben. Ich glaube, auch darin bat 

Herr Dr. Frank unrecht, wenn er meint, es konne das 

Benzol hochstens nur bei einem Preise bis 28 pro 

100 kg noch mit Vorteil zur Karburicrung gebraucht 

werden; ich wreifs positiy, dafs eine Anzabl von Gas-

anstalten 50 ,JL. pro 100 kg Benzol sogar fiir mehrere 

Jalire bewilligt liaben. Es ist dies auch ganz natiirlich, 

da mit der Karburicrung eine ganzc Rcilie anderer 

Yortcile verkniipft sind, auf dic ich in mcinem Yortragc 

schon hingfcwiesen liabc, so die grofscrc Leichtigkeit 

der Reinigung des Gascs, man kann das Gas leichter 

von Schwcfel befreien, man crbiilt einen besseren 

Koks u. s. w.

Ich bin allerdings auch der Meinung, dafs man auf 

solehem Gcbietc genau wissen mufs, wio wcit man sich 

das Ziel steckcn darf; ich hatte nach meiner Wissen- 

schaft nie daran gedacht, Wassergas mit Benzol zu 

karburieren, denn olinc Metlian im Gas kann sich das 

Benzol darin nicht losen. Man kann es bei gewisser 

Temperatur zwar mit dem Wassergas yerdunsten, aber 

selbstverstandlich schcidet sich das Benzol, sobald das 

Gas sich abkiihlt und weiter fortgelcitet wird, wieder 

aus. Dariibcr sind eingehende Untcrsucliungen auch 

von einem meiner Freunde gcmacht worden, und bat 

derselbe sieli iiberzcugt, dafs Wassergas, nur mit 

Leuchtgas vermisćht, Benzol permanent aufnimmt. Mir 

scheinen deshalb die von Dr. Frank erwiibntcn Ycrsuche 

in Cliarlottenburg nicht mit geniigender Riicksicht auf 

dio hierbei obwaltenden Verhaltnisse Yorgcnommen 

zu sein.

Was cndlich das Acetylen bctriflt, da stehe ich auf 

einem anderen Standpunkt ais Dr. Frank; das Acetylen 

ist doch zunachst ein sehr kostspieliger Korper, viel 

kostspieliger ais Benzol, bei einem Preise von 50- 

pro 100 kg Carbid, der schwerlich schr Yiel billiger 

werden diirftc, stellen sich die 100 kg Acetylen auf 

reichlich 100 JC. Nun sage ich, ist durebaus nicht 

ausgemacbt, dafs Benzol ais polymeres Acetylen in gc- 

wisser Weise vcrbrannt, nicht genau dieselbe Leucht- 

kraft geben soli, wie das Acetylen selbst, zumal es 

bekannt ist, dafs bei der Lcuchtgaskarburierung sich 

das Benzol ais das gcejgnetere erwiesen bat; also ganz 

sicher sind wir nicht, ob das Benzol nicht auch ais 

Leuchtstoir fiir sich allein dienen kann.

Eiscn und Stalli in den Sttdstaaten der Yereinigten 
Staaten ron Amerika.

Zeitungsnaclirichten zufolge sollen dic Siidstaaten der 

Vereinigten Staaten von Amerika in der Lage sein, fiir 

Gicfsereizwecke und zur Herstellung von basischem 

Martinstahl (Staiil hier, wie im folgenden iiberhaupt, 

im Sinne des amerikaniseben „Steel" gebraucht) geeignetes 

Roheisen zu 5 Doli. pro Tonne (2240 Lbs. gleicli 

1016 'leg) loko Ilochofen uud zu 7,50 Doli. pro Tonne 

loko England zu yerkaufen. Man schicfst daraus. dals 

die Zeit nielit melir fern sei, wo das Centrum der 

Eisenproduktion der Welt nach diesen Staaten verlegt 

sein werde.

Da dicse Frage auch Deutschlands Eisenindustrie
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zuniichst inbezug auf deren Auśfiihrfahigkeit, sodann 

aber aucli mit Riicksicht auf die Moglichkeit fremder 

Konkurrenz auf dem huiinischen Markte nahe beriihrt, 

diirfte eine im wo.sentlielien auf pcrsonlichcr Untersuehung 

an Ort und Stelle beruhende kurze Darlegung der all- 

geineinen Verhaltnisse der Eisenproduktion der Siidstaatcn 

angezeigt erscheinen. Dieselbe grundet sieb auf das 

init dcm Alleghany Gebirge sieli durch Kanada, dic 

StaatenNew-York, Pennsylvania, Virginia, West-Yirginia, 

Tennessee, Kentucky, Georgia hinziohende und im 

Staate Alabama auslaufendć Flotz von Roteisenstein 

oder Ilamatit in der Clinton Sand- und Kajksteingruppe 

des Obersilur, ferner auf miichtige Anhaufungen Von 

Gcsclueben von Limoniten oder Brauneisensteinen aus 

der Potsdamsteingruppe der oberen cambrischen For- 

mation. Wiihrend nun das zuerst genanntc Flotz im 

Norden nur eine Miiclitigkeit yon 1 bis 3, an einzelnen 

Stellen bis 7 Fufs hat, teilt sieli dasselbe vom siidlichen 

Tennessee ab in mehrere durch taubes Gestein getrennte 

Flotze, welche, je weiter nach dem Siiden, desto macli- 

tiger werden. Einzelne dieser Flotze sind 12 bis

22, in Alabama bis 50 Fufs machtig und treten infolge 

der vorhandencn Biegungen und Faltungen der Scliichten 

ais sich ofters wicderholende, lang ausgedehnte, mit den 

Bergen sich hinziehende Riinder zu Tage. Bei Birming

ham, Ala., wo die stidliche Eisenindustrie am meisten 

entwickelt ist, treten die Hamatitflotze auf beiden Seiten des 

dortigen Thales ais Fliigel einer antiklinalen Schichtenzone 

hervor und sind iiberlagert durch produktives Kohlen- 

gebirge. Die vom letzteren gebildeten ausgedehnten 

Steinkolilenfelder weisen oft iiber 25 Flotze bituminoser 

verkokbarer Steinkolile von 3 bis 14 Fufs Miiclitigkeit 

auf. Zusammen mit dieser finden sieli gute Kalk- und 

Dolomitlager fiir Zuscliliige. In Birmingham, Ala., findet 

sieli Roteisenerz, Kokkolile und Zuschlagsmaterial in 

einem Umkreise von nur 5 englisclien Meilen, an einigen 

anderen Orten sogar von nur 1 Meile.

Die geringen Transport- und Gewinnungskostcn, 

unterstiitzt durch ein Klima, welches das ganze Jahr 

hindurch ein Arbeiten im Freien erlaubt, sind dic Ilaupt- 

faktoren des Erfolges der siidlichen Eisenindustrie. Die 

Erze selbst und auch die Kohlen sind geringwertiger ais 

dic im Norden verwendeten Erze und Kohlen, und zwar 

die ersteren wegen des geringeren Eisen- und hoheren 

Phosphorgehaltes, dic letzteren wegen des hoheren Asclicn- 

und Schwefelgehaltes. Aufserdem ist der Ilochofenbetrieb 

im Siiden im Verglciche zu dcmjenigen im Norden im 

allgemeinen noch etwas primitiy, wenn auch die Hoch- 

ofenanlagen selbst meist ziemlich neu und praktisch ein- 

geriebtet sind.

Im folgenden soli zuniichst auf dic Rohmaterialien- 

verluiltnisse etwas naher eingegangen werden.

Das hauptsachliche Eisenerz in den Siidstaaten zer- 

fiillt in 2 Klasson:

1. Dic iii unregelmiifsigen Nestern vorkommcnden 

Limonite mit durchschnittlich 50 pCt. Eisen und

0,1 bis 0,4 pCt. Phosphor. Die Erze sind im Lelun 

eingebettet, werden mittelst Dampfśehaufeln gegraben, 

sodann vom Lehm freigcwaschen und auf manchen 

Werkcn noch durch Rosten (Calcinieren) von liygro- 

śkopischem und gebundenem Wasser und von Kohlcn- 

saure befreit und dadurch angereicliert. Der Anteil 

der Limonite an der gesamten Erzproduktion ist zur 

Zeit ca. 25 pCt.

2. Ilamatit oderRohciscnstein, in regelmiifsigcn Fliitzen 

Yorkommend. Die Erze sind am Ilangenden am ciscn- 

reicHsten, ca. 40 pCt. Fe, und zeigen dort hohen Kalk- 

gebalt (bis 20 pCt. Ca O) und niedrigen Kieselsauregehalt 

(herab bis 10 pCt.); je mclir man sich dcm Liegenden 

niihert, desto geringer ist der Eisengehalt. Aucli der 

Kalkgelialt fdllt, dagegen steigt der Kieselsauregehalt. 

In der Regel werden ungefahr die oberen 10 Fufs mit 

ca. 37 bis 40 pCt. Fe und 12 bis 20 pCt. Kalk und 

einem Phosphorgehalt von ca. 0,3 bis 0,4 pCt. ohne 

weiteres verwendet; jedoch auch das unterliegende 

eisen- und kalkarmcre und dafiir kiesclsaurerciche 

Erz wird hier und dort mitgenommen, aufbereitet 

und konzentriert, woriiber weiter unten noch berichtet 

werden wird.

Wo die. Hamatitflotze zu Tage traten, bezw. nahe an 

der Oberfląche dem Einllusse der Atmospharilien aus- 

gesetzt waren, veranderte sich das Erz. Kalk wurde 

ausgewaschen und dadurch der Eisengehalt um ca. 10 pCt. 

angereicliert. Die Erze wurden gleichzeitig weicher und 

verloren an ihrer Dichtheit. In der Regel zeigen die 

Flotze der ganzen Liinge der ausgelienden Riinder nacli 

und bis liincin in eine Tiefe der Fliitzc von 300 Fufs 

diese Verandcrung. Dementsprcchend unterscheidet man 

in den Siidstaaten zwischen (a) liarten Ilamatiterzen 

und (b j weichen Ilamatiterzen. Beidc Arten gehen in- 

einander iiber. Die harten Iliimatite haben den Vorzug 

eines hohen, bezw. zum Schmelzen geniigenden Kalk- 

gehaltes, welcher viel inniger mit dcm Erz gemischt ist, 

ais dies kiinstlich je durch Zuschliige erreicht werden 

kann. Es kommt liinzu, dafs der Kalk im Erz ais 

Carbonat yorhanden ist; die Kohlensaure wird ausge- 

trieben und hinterlaM ein pordses, den reduzierenden 

Gasen zugangliches Erz. Die Folgo ist eine leiclitere 

Reduzierbarkeit und daher ein im Yerhiiltnis zum Eisen- 

gehalt geringerer Koksverbrauch ais bei kunstlichcr 

Gattierung. Die weichen Hamatite, sowie die Limonite 

liaben aufserdem, dafs sie eiscnreicher sind, den Vorzug 

niedriger Gewinnungskostcn. Da und dort wird bei 

Vcrwendung dieser Erze anstatt des Kalk- oder Dolomit- 

Zuschlages harter Ilamatit mit uberscliiissigem Kalk- 

gehalt ais Zusclilag aufgegeben.

Aufser diesen Erzen finden sich noch Kohleneisen- 

steine (blackband) und Magneteisensteine.
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Durchschnittsanalysen aus Erzcn, wic sic auf dic 

Giclit kommen, sind folgende;

Welcher Hiimatit Uarter Hamatit Iżmonit

Nasses
Erz*)

Ge-
trocknetes

Erz

Natiir- 
1 i cher

Gebrannter
(Calri-
nierter)

Nasses
Erz**)

Ge-
trocknetes
Erz***)

Fe 47,24 50,80 37,00 42,15 48,54 51,00
Si O2 17,20 18,50 13,44 15,31 11,22 9,00
AIj Oj 3,35 3,60 3,18 3,62 3,61

0,84
3.75

Ca O 
C02

1,12 1,20 16,20
12,24

18,46 0,75

P ca. 0,4 1 nicht 0.37 1 nicht 0,38 0,4
s ca. 0,1 |bestimmt| 0,07 [ bestimmt 0,09 0,1

A u fb c rc itu ng  der Erze.

Erwahnt wurde schon, dafs dic Limonite gewaschen 

und dadurch vom Lehm und Sand befreit worden. In 

inanchen Werken wird dieses Erz aufscrdcm nocli ge- 

riistet oder calcinicrt. Das Calcinieren geschieht in mit 

Gas gchciztcn Schacbtofen, welchc je taglieli aus 

ca. 140 t gewaschener Erze ca. 120 t calciniertes Ma

teriał erzeugen.

Wird ais Heizgas Generatorgas verweiidet, so kommt 

auf eine Tonne Erzeugnis ein Vcrbrauch von ca. 60 Łbs. 

Steinkolile. In okonomisch cingerichteten Werken werden 

jedoeh die Abgasc von den Ycrkokungsofen zum Cal- 

ciniercn yerwendet. Sowohl dic Verkokungs- ais die 

Calcinierofen stehen nahe bei den Ilochiifen. Die von 

den nahe der Gruben liegenden Waschcreicn auf Erz- 

wagen mit beweglichem Boden ankommenden Erze werden 

direkt in die Calcinierofen entlcert. Das calciniertę Erz 

wird unten direkt in die Gichtwagen abgezogcn und 

noch warm auf die Hochofen gebracht und aufgegeben.

Der Verkaufspreis fiir Limonit, welcher einen be- 

traehtlichcn Gewinn fiir dic Grubcnbesitzer enthalt, ist 

fiir Erz mit 50 pCt. Eisen und 10 pCt. unloslicliem 

Riickstand ca. 80 Cents pro Tonne. Der Preis steigt 

und fallt um je 4 Cents fiir jedes Prozent mehr oder 

weniger Eisen, ferner um 2 Cents, wenn gleiclizeitig 

mit der Aenderung im Eiscngelialt der unloslićhe Riick

stand abnimmt bezw. steigt. Die harten Hamatite und 

die Limonite, in geringerem Mafse auch dic weichen 

Iliiniatite, wie der Zuschlag, werden neuerdings hiiufig 

vor der Vergicbtung mechanisch zerkleinert, im Durch- 

sehnitt auf lj2 bis 1 Zoll Grofse, wodurch eine wesent- 

lichc Kokscrsparnis erzielt werden soli.

Wie weiter oben bemerkt wurde, werden die Hamatite 

je niiher dcm Liegenden, desto kieselsaurcrcicher, 

d. li. sandiger. In der Regel werden nur die oberen

10 Fufs direkt verhiittet, wiihrend das darunter liegende 

Erz bis vor kurzer Zeit stehen gelassen wurde, jetzt 

aber in verschiedenen Gruben mit sehr geringen Melir- 

kosten mitgenommen und aufbereitet wird. Sind dic 

Gcwinnungskosten des weichen Hiimatits mit Iliilfe von 

Luftbohrmaschinen und Dynamit fur die oberen 10 Fufs

*) Mit 7 pCt. Wasser,
**) Mit 7 pCt. hygroskopischem und 6 pCt. gebundenem Wasser.

***) Calcinierte Limonite enthalten bis 56 pCt. Eisen.

40 bis 50 Cts. pro Tomie, einschliefslich der Verladung 

in die Eiscnbahnwaggons, so kosten dic weiter darunter 

liegenden Erze nur noch ca. 25 Cts. pro Tonne. Ersterc 

Erze enthalten, vorausgesetzt, dafs es sich um weiclie 

Hamatite handclt, durchschnittlich 45 bis 50 pCt. "Fe. 

Der DurchsehnUtsP.isengehalt der darunter liegenden 

Schicht Erz sei nun 40 pCt. Fc neben 35 pCt. Kiesel- 

sand, so liifst sich durch magnetische Separation mit 

einem Kostcnaufwand von ca. 50 Cts. pro Tonne Er- 

zcugnis cin Produkt von 58 und mehr Prozent Eisen 

und 12 und weniger Prozent Kieselsaurc erzielen. 

Ca. 2 1 rolies Erz sind notig fiir Erzeugung von 1 t 

dieses angereićherten Produktes. Dic Kosten des letzteren 

sind dębinach 1 Doli., der Ycrkaufspreis jedocli minde

stens 1,10 Doli. pro Tonne.

Das angcwandtc Yerfahren ist folgendes. Dic Erze 

werden bis auf I-Iiihncreigrofse zerkleinert, sodann in 

grofsen Schacbtofen mittelst reduzierender Gencratorgase 

gerostet. Hierbci ycrwandelt sich das Eisenoxyd Fe203 

in magnetisches Eisenoxyduloxyd Fc304. Nacli noch- 

maliger Zerkleincrung geht das Erz iiber einen magne- 

tischen Separator, in dem die sandreieben Erztcile von 

den sandiirmeren geschieden werden. Das gcwonnene 

Erz hat eine Feinheit, welche es durch ein Sieb von

10 Maschen auf den Quadratzoll gclien liifst. 25 pCt. 

yom Gewicht gehen nocli durch ein Sieb von 40 Maschen 

auf den Quadratzoll.

Z u s  chlagc.

Der in den Hochofen yerwendete Kalk enthalt 

durchschnittlich 4 pCt. Kieselsaurc, 1 pCt. Eisen- und 

Aluminiumosyd, 94,6 pCt. kohlensauren Kalk (entspr. 

53 pCt. Ca O). In neuerer Zeit wird anstatt Kalk 

yielfach Dolomit yerwendet, besonders in Werken, welche 

Roheisen fiir basische Martinofen herstellen. Der Dolomit 

soli einen giinstigen Einflufs auf die Entfernung des 

Schwefels ausiiben; aufserdein ist sein Kiesclsiiuregehalt 

geringer ais der des Kalksteines. Eine durclischnittliche 

Zusammensetzung von Dolomit ist: 1 bis 1,50 pCt. 

Kiesclsiiure, 1,00 pCt. Eisen- und Aluminiumoxyd,

54.00 pCt. kohlcnsaurer Kalk (entspr. 30,51 pCt. Ca O),

43.00 pCt. kohlensaure Magncsia (entspr. 20,71 pCt. Mg O).

Der fiir Zuschlagskalk bczahlte Preis richtet sich

nach dem Kicselsauregehalt. Ein Normalpreis ist 60 Cts. 

pro Tonne fiir Kalk mit 3 pCt. Si 02 loko Hochofen. 

Fiir Zunahme, bezw. Abnahme der Kieselsaure um je 

i/s pCt. wird Yio Cent pro Tonne dem Normalproisc 

abgezogen, bezw. demselben zugeschlagcn.

K oks .

Die meisten Koks werden noch in gewohnlichen 

Bienenkorbofen mit ca. 6 Tonnen Fassungsfiihigkeit her- 

gestellt, mit einer Brenndauer yon 48 Stunden fiir ge- 

wohnliche, oder von 72 Stunden fiir beste hartc Qualitiit 

von Koks. Von der letzteren Qualitat wird jedocli nur 

wenig (40 pCt. der Gcsamtkoksbereitung) hcrgestellt.
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Folgendes sind Durchschnittszusammcnsctzungcn von 

gcwohnlichen Koks in Alabama:

I 11 111

Feuchtigkoit............................ 0,75 0,75 0,75
Kluohtige brennbare Bestandteilo 0,75 0,75 0,75
Fester KohlenstolT.................. 84,50 88,50 87,00
Aschu.......................  . . 14,00 10,00 11,50
Schwefel................................ 0,90-1,00 0,80-1,10 1,00-1,30

DieAsclie setztsich zusammen aus:

Kieselsaiire........................... 47,00 45,10 46,00
Eisencncyd....................... 12,46 12,32 12,00
Aluminiumoxy(l....................... 33,62 31,60 32,(0
Calciumoiyd............................ 1,50 1,50 1.00
Magnesiiimoxyd....................... 1,69 Spur 0,50
Schwefel................................ 0.75 0,50 . 0,60

Koks Nr. I ist aus Kohlc, wic sic aus der Grube 

kommt, hcrgcstcllt, Nr. I I  aus gewaschenem Kohlenklein, 

Nr. I I I  aus Stuckkohlen.

Bei gutcin Koks, wie Nr. II, ist das Volumcn der 

Zclien 45 bis 50 pCt. vom ganzen Yolumen. Das 

Volumen der Zclien in 100 Teilen nach Abzug der 

Asche ist 50 bis 00, dic Zerdriickungsfestigkcit auf den 

(juadratzoll gleich ca. 800 bis 1100 Lbs., spczifischcs 

Gewicht insgesamt 0,861, spczifischcs Gewicht der festen 

Substanz 1,784.

Der Preis der Steinkohlen im Distrikt Birmingham, 

Ala., ist 60 Ccnts und weniger pro Tonnc, ab Grube; 

hierzu kommen durchschnittlicli 10 bis 12 Ccnts Fracht 

bis zu den Ocień.

Das Ausbringen der seitlierigen Vcrkokungsofen ist 

geringsten Falles 60 pCt. Es kommen also auf 100 Lbs. 

Koks gleich 1,17 bis 1,20 Doli. fiir Steinkohlen.

Die Untcrhaltungs- und Arbeitskosten an den Ver- 

kokungsofen sind 35 Ccnts pro Tonne Koks, wobei sich 

die im Akkord arbcitenden Leute (Neger) auf 1,25 bis

1,50 Doli. Tagesverdienst stellen.

Die Ilcrstcllungskostcn des Koks sind dcmnach ca. 

1,52 bis 1,55 Doli.’ Die Qualitat des Koks lafst sich 

jedoch noch wesentlich verbessern und der Preis er- 

niedrigen durch bessere und okonomischcre Einrichtungen 

ais zur Zeit vorhanden sind, z. B. durch weitere Zer- 

kleinerung der Steinkohlen zum Waschcn und bessere 

Wascheinrichtungen selbst, ferner durch Benutzung 

besserer Yerkokungsofcn. Anstatt der gewohnlichen un- 

dichtcn Bienenkorbofen, welche durch Ycrbrennung 

eines Tcilcs ihrer eigencn Beschickung geheizt werden, 

und aus denen die ubcrschussigen Gase in die Luft 

gelassen werden, wurden in den letzten Jahren vielc 

Bienenkorbofen mit Aulśenheizung durch die Abgase 

und Ausnutzung der uberschiissigen Abgase zu anderen 

ITcizzwecken gebaut. Aufserdem sind Einrichtungen von 

modernen Verkokungsofen mit vollcr Ausnutzung der 

Ncbenproduktc nach dem Vorbilde der deutsehen Oefen 

im Werke.

Rohe isen  e rzeugung .

Wiihrcnd im Jahre 1872 in den Siidstaaten nur

11 000 t Roheisen, und zwar damals mittelst Holz-

kohlcn, angefcrtigt wurde, produzierte die noch junge 

Eisenindustrie des Siidcns im Jahre 1896 1 833 235 t. 

Roheisen, gegeniiber 6 731 024 t, welche in den Nord- 

staaten (Pcnnsylvania, Ohio, Illinois etc.) hcrgcstcllt 

wurden. Die Produktion der Siidstaaten vcrtcilt sich 

auf Alabama mit 922 175 t, Tennessee, Kentucky, 

Georgia mit 334 591 t, Virginia, Maryland, West-Vir- 

ginia und Nortli Carolina mit 575 469 t.

Wegen des hohen Phosphorgchaltcs cignet sich das 

Eisen der Siidstaaten nicht wic das in den Nord- 

staaten aus den hochgradigen und reinen Ilamatiten 

vom Norden der Staaten Michigan, Wisconsin und 

Minnesota hergestellte Roheisen zum Besscmern und 

wurde dcshąlb bis vor ganz kurzer Zeit, abgcschcn 

von etwas Eisen zum Puddeln, in den Siidstaaten aus

schliefslich Giefserciroheiscn erzeugt. Ncucrdings fmdct 

jedoch das siidlichc Roheisen in Pittsburgh grofsen 

Anklang zur Verwendung in basischcn Martinofcn.

Dic griifstcn Ilochofen in Alabama sind 80 Fufs 

hoeli und haben 19 J/2 Ęulś Durchmesscr im Kohlensack. 

Dic bis jetzt erreichte grofste Tagesproduktion eines 

Ofens ist 265 t Roheisen. Das durchschnittliche Aus

bringen ist jedoch nur 200 t, bei etwas kleineren Oefen 

1801. Im Norden, in der Niihc von Pittsburgh, Pa., 

giebt es neun Ilochofen, die je 6500 t Roheisen in der 

Woche liefern; durch Einbau von 16 Diisen in zwei 

Rcihen yerteilt soli dic Produktion derselben Oefen auf 

1000 t pro Tag gesteigert werden. Die dort verwcndcten 

Erze sind hochgradige, reine Ilamatite vom Lake Superior.

Eine Erschwerung eines regelmafsigcn Ofcngangcs 

und einer gleichbleibcnden Produktion liegt im Siiden 

in dcm fortwahrenden Wechsel der Zusammensetzung 

der Erze in ihrem natiirlichen Vorkommen. Wie schon 

oben bemerkt, ist der im Siiden hergestellte Koks infolge 

sehr unyollkommener Einrichtungen noch nicht von so 

guter Qualitat, ais cr nach weiterer Modernisicrung der 

Einrichtungen spiŁter sein diirfte. Ebenso sind auch die 

Ilochofen inbezug auf die GrofsenverhaItnięse, Wind- 

pressung, Winderhitzung, arbeitssparcndcn Vorrich- 

tungen etc. noch niclit auf der erreichbarcn, in den 

nordlichcn Ofenwerken bcmerkbarcn Vollkommenlieit 

angelcgt und ist zu erwarten, dafs dic im folgenden 

angefiihrten Produktionskosten, namentlich in Hinsicht 

auf den Koksverbrauch, sich mit der Zeit noch yermindern 

werden.

Ais Giundlagc zur Berechnung der Produktionskosten 

des Roheisens dienen folgende Durchschnittspreise: 

Ilarte Hamatite . 0,67,5 Doli. pro Tonnc loko Ilochofen 

Wcichc Hamatite 0,57,5 „ „ „ „  )}

Limonitc . . .  0,90 „ „ „ „ „

Zuschlag . . . 0,62,5 „ „ „  „ „

Koks . . . .  1,54 „ }> )} }} })

Die allgemeinen Kosten, abgesehen von der Ver- 

zinsung des Anlagekapitals, sind pro Tonne erzcugten 

Roheisens fiir
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A r b e i t ........................... 1,00— 1,25 Doli.

Reparaturen . . . .  0,40— 0,50 „

Materialien . . . .  0,40— 0,50 „

Mit dcm Vcrkaufc ver-

bundenc Auslagcn . 0,20—0,25 „

Zusammen 2,00— 2,50 Doli.

Unter Benutzung obiger Preise ergeben sich folgende 

Kostentabellcn, berechnct auf 1 t Giefsereiroheisen- 

erzeugnis aus zwei durchschnittlichen praktischen Ilocli- 

ofenbetrieben:

Beschickung

des

Ofens

Betricb Nr. I Betrieb Nr. 11

pCt.

der

Cliarge

Tonnen-
gehalt

der
Cliarge

Kosten

der

Charge

pCt.
der

Charge

Tonnen-
gehalt

der
Charge

Kosten

der

Charge

Hartę Ilainati te 27.7 1,21 0,81 22,9 1,00 0,67,s
Weiclie 26,2 1,15 0,66 27,0 1,19 0,68.4
Llmonite . . — — — 1,9 0.09 0,08 4

Zusammen 53,9 2,36 1.47 51,8 2,28 1,44
Zusclilag . . 15,7 0,09 0,43 17,1 0,74 0,46
Koks . . . 30,4 1,33 2,05 32,1 1,37 2.11

Zusammen 100 4,38 3,95 100 4,39 4,01

Hierzu 2 bis 2,50 Doli. allgemeine Kosten ergiebt 

einen Produktionspreis pro Tonne Giefsereirolieiscn yon 

rund 6 bis 6,50 Doli.

Diese der Wirklichkeit sehr nabe kommenden Bei- 

spięlo beweisen zwar, dafs Eisen in den Siidstaaten 

selir biilig produziert werden kann, dafs aber die eingangs 

angegebencn niedrigen Yerkaufspreise ohne grofse Vcr- 

luste fiir die Produzenten vorliiufig nocb niclit erreichbar 

sind. Es miigen zwar hier uud dort durch giinstige 

Vcrhiiltnissc Ersparnisse bis 25 Cents pro Tonne gemacht 

werden; diese diirftcn aber durch die im allgemeinen 

doch hinzuzuschlagende Anlagekapi(alsvcrzinsung wieder 

aufgehoben werden, und cs diirfte daher aucli der Preis 

von 6 Doli. pro Tonne Gicfsereiroheisen vorliiiifig ais der 

niedrigste Vcrkaufsprcis ab Birmingham, Ala. zu bctrachten 

sein, bei dcm jedoch kein Nutzcn fiir dic Untcrnehmer 

abfiillt. Etwas niedriger diirfte sich der Roheisenpreis 

fiir Stahlroheisen stellen, namentlich wenn das Stahl- 

werk dirckt zum Ilochofenwerk gclegt und das Roh

eisen noch iliissig an das crstere abgeliefert wird. 

Aufser den Kosten fiir Anfertigung der Masseln 

werden die Kosten fiir den Verkauf des Eisens auf 

dem Markte wcgfallcn, uud die Preise mogen sich auf 

5,50—5,75 Dollars pro Tonne iliissiges Roheisen herab- 

drlicken lassen. Auf dcm Markte bewegten sieli die 

Preise pro Tonne loko Birmingham in letzter Zeit zwischen

6 Dollars fiir weifses Eisen und 8,50 Dollars fiir hoch- 

silizicrtes, silbergraues Roheisen 5 — 572 pCt. Si, oder

8 Dollars fiir Gicfserciroheiscn mit 2 J/2— B pCt. Si. Dic 

Frachtkosten bis europaischen Seehafen betragen zur Zeit 

ungefahr 3 Dollars. Es sei noclu bemerkt, dafs das Roh

eisen Alabamas durchschnittlich 0,4—0,8 pCt. P enthiilt.

Das in den Siidstaaten fur den basischen Martinofen- 

betrieb in Pittsburgh, Pa., etc., hcrgestellte Roheisen 

enthiilt im Durchschnitt 0.42 pCt. Si, 0,71 pCt P,

0,026 pCt. S, und blieb der Gehalt dieser Elemente 

weit unter der ursprifnglich zugelassenen Maximalgrenze

I pCt. Si, 1 pCt. P, 0,5 pCt. S.

Auf Grund der giinstigen Rcsultate. mit dem siid- 

liclien basischen Stahlroheisen im Norden und diesen 

billigen Ilerstellungspreisen ist zur Zeit dic Errichtung 

eines grofsen basischen Martinstahlwerks in Yerbindung 

mit einem grofsen bestehenden Ilochofenwerke in 

Birmingham, Ala., im Gange. Fiir dasselbe sind 10 dreh- 

bare Stahlofen von je 70—80 t Fassung, welche mit 

Maschinen gefiillt werden, vorgesehen. Sie soilen nach 

einem neuen Verlahren init sehr liohen Roheisenchargcn 

arbeiten und tiiglich ca. 1400— 1600 t Ingots erzeugen 

konnen, welche sofort zu Billets, Blecli, Schienen oder 

Stabeisen ausgewalzt werden soilen.

Dic Herstellungskostcn der Produkte unter Zugrunde- 

1'egung eines Roheiscnpreises von 6 Dollars pro Tonne, 

iliissig in Mischer abgeliefert, sind berechnet auf:

9 Doli. pro Tonne basische Martin-Ingots,

I I  : „ „ „ 4 Zoll starkę Billets,

12 „ „ „ i y 2 Zoll starkę Billets oder Bleeh-

barren,

13 „ „ „ Eisenbahnschienen,

16 „ „ „ Kleineisen, z. B. Rundeisen von

5 mm Durehmesser.

Dic Eisenbahnfraeht bis an Bord des SchifTes im 

nachsten Seehafen am mexikanischcn Meerbusen (Mobile, 

Ala.) betriigt 90 Cents bis 1 Dollar und dic Seefraclit 

bis England 2— 2J/2 Dollars.

Zur Erreichung der obigen niedrigen ITerstellungs- 

kosten sind die besten arbeitssparendcn Einrichtungen 

mit grofser Produktion erforderlich und vorgesehen. 

Beispielsweise wird dic Leistung des Kleineisenwalz- 

werkes (Garrett mili) 270— 300 t Rundeisen von 5 mm 

Stiirke pro 24 Stunden sein. Die Anzahl der zum Be

triebe eines solchen, sclion anderwarts cingefiihrten Walz- 

werkes notigen Leute wird alles in allem, Bedienung 

der Kessel, Maschinen, Oefen und Taglohner mit ein- 

gcrechnet, niclit iiber 100 Mann sein, und dessen totale 

Baukosten betragen nahe 250 000 Dollars.

Das Schienenwalzwerk ist fiir eine Leistung von 

120Ó t fertiger Schienen in 24 Stunden projektiert und 

wird so vicl ais moglich automatischcBctriebseinrichtungcn 

haben. Schienenwalzwerke von ahnlichcr Leistungs- 

fahigkeit im Norden bescliaftigen alles in allcm, bis 

cinschliefslich Verladen, ungefahr einen Mann pro Tonne 

Erzeugnis. Ein Pittsburglier Walzwerk machtc vor kurzer 

Zeit bei einem Kostenprcisc fiir Bessemer Roheisen von

9,50 Dollars die Tonne Verkaufsabschiussc fiir Eiscn- 

balmschienen zu 14,50 Dollars die Tonne dort. Ein 

Unternehmergcwinn diirfte in diesen Abschliissen kaum 

enthalten sein. Dieselben Schienen konnten zu diesem 

Preise fiir 17,50— 18 Dollars pro Tonne in europaischen 

Seehafen abgeliefert werden.
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Riihrengiefeereicn.

Infolge des billigen Giefsereieisens haben sieli im 

Staate Alabama 7 Rohrcngiefsereien, jede fiir wenige 

bestimmte Dimensionen, ctabliert, mit einer Leistungs- 

fahigkeit von zusammen 725 t pro Tag. Dieselben sind 

gut angelcgt und mit den denkbar besten EinrichtungJąn 

fiir Massenfabrikation yersehen und bilden jetzt eine 

gewaltigc Konkurrenz fiir die Rdhrcngiefsereien in Pe.nn- 

sylvania auf dcm heimischen Markte. Sie haben sich 

aber auch schon lin Auslande den konkurrierenden euro- 

palschen Gicfsereien fuhlbar gemacht, z. B. in Jąpan, 

Sud-Amęrika und andenviirts.

Allem Anschcine nach haben die europaischen Eisen- 

industrielleri in Zukunft mit dcm amorikanischen Wett

bewerb zu reehnen, und cs wird ihnen nicht erspart 

bleiben, grofse Anstrengungen machen zu miissen, ihre 

Produktionskosten auf ein Minimum zu yerringern, sei 

es auf dem Wegc der Erz- und Kohlengewinnung und 

dereń Ilerbciseliaffung zu den Oefen, oder bei der Ilcr- 

stellung, Yersendung und Verarbeitung des Roheisens 

selbst, z. B. billige Eisenbahnfrachten und namentlich 

billige Wasserwege zur Verbindung der vorhandencn 

Erz- und Kohlenlagcrstatten, nebst mechanischen Be- 

uńd Entladevorrichtungen fiir die Erze, Koks, Zuschlage 

und Fabrikate, grofse Hoch o fen mit grofsem Windquańtum, 

grofsem Winddruck, hoher Windtemperatur, mechanischc 

Begichtung, mechanischc Schlackcnabfuhr, mechanischc 

Giefsvorrichtungen, mechanischc Zerkleinerungs- und 

Verladevorrichtungen fiir die Masseln, moglichst auto- 

matisch arbeitende Konverter- und Martinofcnwcrkc, 

letztere mit mechanischen Fiillvorrichtungen, Giefsereien 

und Walzwerkc, in denen mittelst mechanischer Hiilfs- 

mittcl grofse Massen mit relativ wenig Arbeitslohnen 

hergestellt werden konnen. Das letztere Ziel wiirde 

durch eine griindlichcre Spezialisierung der einzelnen 

Werke auf bestimmte Produkte am meisten erleichtert 

werden.

Urteil F riedrich Lists iiber das Vcr- 
hiiltnis zwischen Wasserstrafsen und Eisenbahnen.

Die Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnrerwaltungen 
giebt in einer ihrer neuesten Nummern einen 1836 verfafsten 
Auszug ans Lists Eisenbahn-Jouriial, den wir liier folgen lassen:

Die Kanale und die Eisenbahnen.

„Es findet sich im gewerblichen Leben oft, dafs ein 
altes Haus sich mit einem neuen Konkurrenten in die 
Kundschaft teilen mufs, die es frtther allein besafs. Der 
neue Eindringling arbeitet flinker, wohlfeiler, feiner und 
bringt oft ganz neue Dinge zu tage, die er aus Paris und 
London mitgebracht; er uennl das alte Haus einen Schlen- 

drianiatęn, der alles nur mache, wie sein Vater, Grofs- 
und Urgrofsvater es vor ihm gemacht. Dieses dagegen heifst 
jenen einen Stfimpcr und Windbeutel, dessen fltichtig ge- 

arbeitete und lebensgefahrliche, obwohl gut aussehende 
Produkte dic abtriińnig gewordene Kundschaft bald satt

bekommen werde. Ilort man dieses, so mufs der Konkurrent 
demniich&t bankerott gehen, weil er gar zu sehr stiimpert; 

hiirt mail jenen, so wird das alte Haus bald von aller 
Kundschaft verlassen dastehen. Was gęsehieht aber? Das 
alte Haus, das zuvor seine Kunden etwas barscli und nach- 
liissig behandelte, wird nun ploUlich gefiillig, artig, prompt; 
es ermiifsigt seine Preise; es maclit das Solide noch solider; 
i*8 giebt sich Mlihe, auch in der Form zu excellieren. 
Bald findet es, dafs es in einigen Dingen mit dem neuen 
Eindringling nicht konkurrieren kann, dafs aber jener in 

anderen Dingen wieder nicht mit ihm konkurrieren kann; 
es liifst also jene fahren und widmet seine ganze Thatigkeit 
diesen. Der neue Konkurrent macht seinerseits von derselben 
Erfahrung dieselbe Nutzanwendung und nach einiger Zeit 
zeigt sich, dafs beide, statt bankerott zu gehen, prosperieren. 

Das alte Haus selbst sielit am Ende ein, dafs es durch die 
Konkurrenz mehr gewonnen ais verloren hat. Der Konkurrent 
aber begreift, dafs er leben und prosperieren kann, ohne das 
alte Haus zu sturzen. Das Publikum seinerseits findet sich 
besser, prompti r und wohlfeiler bedient, es konsumiert mehr. 
Der NationalBkonom bemerkt hinterlier, dies sei iiberall die 
ganz naturliche Folgę der Konkurrenz und der Teilung 

der Arbeit.
Hier haben wir die Geschichte des Kampfes zwischen 

der Kanał- und Flufsschilfahrt und den Chausseen einer- 
und den Eisenbahnen andererseits. Von allen UnglUcks- 
weissagungen, die man sich wechselseitig gemacht hat, ist 
niigendwo auch nur eine einzige eingetrofien. Alle haben 
gewonnen, weil jedes in seiner Weise eigentiimliche Vor- 
ziige hat, die ihm von dem Konkurrenten nicht genommen 
werden konnen, und weil dic Vorteile der Konkurrenz und 

der Arbeitsteilung die produktiven Krafte des Publikums 
und sein Yerraogen zu konsumieren miichtig angeregt und 

gesteigert haben.
Wie die Sachen jetzt stehen, kann in Ansehung der 

Schnelligkeit kein anderes Transportmittel mit den Eisen

bahnen konkurrieren, ihnen miissen also die Reisenden und 
diiyenigen Waren, bei welchen die Riicksicht auf Schnellig- 
keit und Regelmiifeigkeit des Transports die Rucksicht auf 

Wohlfeilheit iiberwiegt, zufallen.

Unter den jetzt bestehenden Yerhaltnissen miissen da
gegen diejenigen Giiter, bei denen jene Rucksichten nicht 
stattfinden, den Kan&len verbleiben, weil sie unstreitig die 
Transporte desselben weit wohlfeiler etfektuieren konnen ais 
die Eisenbahnen. Dazu kommt, dafs dieser Transport, da 
er in Beziehung auf die Frachten Konkurrenz gestattet, in

dem jeder sein Boot auf dem Kanał halten kann, und weil 
man die Boote nach Belieben gehen und kommen lassen 
und belnden und die Ladung einnehmen und abgeben kann, 
wann und wo und wie es jedein konveniert, dem Ackerbau, 
der Forstwirtschaft, dem Bergbau, den Fabriken und dem 

Handel Vorteile und Beąuemliclikeiten darbietet, welche der 
Eisenbahnlransport nicht gewiihrt.

Auch ii<t die Behauptung, dafs den Eisenbahnen noch 
bedeutende Verbesserungen bevorstehen. wahrend die Kanale 
keiner Verbesserung fiiliig seien, nichts weniger ais gegriindet. 

Die in Nordamerika bei deri Schleusen angebraehten schiefen 
Fliichen wirken bereits bedeutend auf die Befórderung des 
Transportes und auf die Verininderung der Transportkosten 
und lassen noch giinstigeres liotTen. Sodami wird auf manchen 
Kaniilen bereits der Dampf ais bewegende Kraft mit Vorteil 
angewrcndet, und es ist nicht abzusehen, waruin nicht die 
Vervollkommnung der Dampfmaschine oder die Entdeckung
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einer neuen bewegenden Kraft, insbesondere aber die Vor- 
besserung der Knnalzugbote, diesem Transport in Zukunft 

nocli zu statten kommen sollten. Jedenfalls aber wird ilim 
der Vorzug der Konkurrenz und des Privatbetriebes ver- 
bleiben; denn seiner Natur gemiifs wird der Eisenbahn- 
transport stets in einer Iland konzentriert werden miissen.

Die Ansicht, dafs die Kanale von den Eisenbahnen nie 
werden iiberfliissig gemacht werden, wird durcli die Erfahrung 
bestiirkt, dafs sie da, wo sie nebeneinander bestehen, sich 
wechselseitig in die lliinde arbeiten. Indem die Eisenbahnen 
durcli Mobilisierung der unternehinenden und arbeitenden 
Klassen des Volkes und durch schnellen Verkehr der wert- 
yolleren Warenartikel miichtig dazu beitragen, den Acketbau, 
die Fabriken und den Handel zu heben, vermehren sie das 
Bediirfnis von Artikeln, wrelche in der Regel dem Kanal- 
transport anheimlallen: dahin gehoren: Brenninaterialien, 

Kalk, Gips, Bauholz, Steine, Mineralien und wohlfeile Metalle, 
Dlinger, Heu, Stroh und Produkte aller Art. Je wohlfeiler 
aber diese Dinge transportiert werden, je mehr sie ihren 
Markt erweitern, um so mehr wird die Gewerbe- und 
Landwinschaftsproduktion und der Handel, folglich die 
Bevolkerung steigen, um so mehr Personen und Waren 
wird dic Eisenbahn zu transportieren haben. Es besteht 

hier ganz dasselbe Verhaltnis, wie zwischen den Kutschern 
und Posten und den Frachtfuhrleuten, die sieli wechselseitig in 
die Hiinde arbeiten. Sogar der Uinstand, dafs den Eisen
bahnen im Winter die Transportc der schweren und wohl- 
feilen Giiter anheimfallen, wirkt ara Ende zu gunsten der 
Kanale, weil dadurch die Regelmafsigkeit des Bezuges von 
Bediirfnissen befriedigt wird, die im folgenden Jahr wieder- 
kehren und dann den Kaniilen zu gute kommen. Ein 
Beispiel wird dies klar machen. Ein amerikanischer Kanał 

hatte im Jalire 1833 400 000 t Steinkohlen in den Seehafen 
geliefert; es zeigte sich aber, dafs diese Zufuhr unzureichend 

war und dafs im Winter 1833— 1834 riocli 200 000 t 
hiitten Absatz flndon konnen. Wiire eine Eisenbahn da 
gewesen, so hatte sie im Laufe des Winters diesen Ausfall 
suppliert, die Nachfrage wiire daher im Winter 1834 — 1835 
auf 600 000 t gestiegen, und die Befriedigung dieses 

Mehrbeducfnisses wiire im Soinmer 1835 dem Kanaltransport 
zu gute gekommen. Durch die Nichtbefriedigung dieses 
Bedffrfnisses ist aber oflenbar die Konsumtion in ihrem 
Waehstum gestoit worden, und der Kanał hatte im folgenden 
Sommer bedeutend weniger zu transportieren, ais wenn die 
Eisenbahn wahrend des vergangenen Winters seine Stelle 
suppliert hatte.

Bayern wird im Laufe des niichsten Jahrzehnts in 
dieser Bezieliung interessarite Erfahrungen liefern, Erfahrungen, 
die am Ende darin wirken durften. dafs das deutsche 
Eisenbahnsystem ein deutsches Kanalsystem zur Folgę haben 
wird. Zuniiehst diirfte dies wohl in Baden der Fali sein, 

wo, wenn dem ansehnlichen Durelifuhrhandel und der 
reichen Urproduktion noch eine ansehnliche Fabrikindustrie 
sich zugesellt, eine Eisenbahn bei weitem nicht zureicht, 
um die Bedurfnisse des Landes zu befriedigen."

Wahrend dio Eisenbahnen im Laufe der inzwischen 
rergangenen 6 Jahrzehnte die ihnen von dem genialen 
Vo)kswirt vorausgesagte Entwickelung und ihren Zusammen- 
schlufs im Vcrein der deutschen Eiseubahn-Verwaltungen 
gefunden haben, ist der Ausbau unserer Wasserstrafsen 
aller Anstrengungen zum Trotz vollig zuriickgeblieben. Es 
ist dies hauptsiichlich geschehen, weil man gegeniiber den

weitsichtigen Gedanken Friedrich Lists Iiber die Entwickelung 
des Verkehrs auch heute noch Bedenken und Einwande 
festhalten zu miissen glaubt, die in Lists Beweisgrunden von 
vornherein volligc Widerlegung gefunden haben.

Technik.
E in  neuer Sicherheitszunder. Die Montan-Zeitung 

fiir Oesterreich, Ungarn und die Balkanliinder bespricht in 
ihrer Nr. 9 vom 1. Mai einen scharfsinnig erdachten 

Sicherhcitszttnder:
Die beim Loschen von gebranntem Kalk allinahlicli 

entstehende Warme wird benutzt, um einen Rhódankalium- 
ziindsatz in Tliiitigkeit zu setzen, welcher seinerseits wieder
um die eigeniliche Spreugkapsel zur Explosion bringt. 
Die sich aufbliihende Kalkpatrone bildet zugleich in wirk- 
samer Weise einen Flammenerscheinung verhindernden Besatz 
des Bohrloches. Die Ziindung wird durch Wasser bewirkt, 
und erfolgt frtihestens nach 3, spiitestens nach 15 Minuten.

Die Rliodankaliumzundkapsel wird in die von Stanniol 
umgebene Kalkpatrone eingefiihrt. Die letztere, die 
Detonationskapsel und der Ziinder (d. h. die Ziindpatrone) 
des SprengstolTes sind von einem Gewebe umschlossen.

Der Erfinder ist der Oberbergrat Ludwig Jaroljmek. Dic 
Einfilhrung der in den Kulturstaaten patentierten Ein- 
richtung ist im Ostrau-Karwiner Bezirk geplant. FI.

Wetterscheidor. Ein ganz vorzilgliches und dabei 
sehr billiges Materiał zur Herstellung von Wetterscheidern 
ist Dachpappe; sie liifst sich iiberall leicht anbringen und 
giebt oline dafs Undichtheiten im Wetterscheider eintreten, 
dem ev. Gebirgsdruck nacli. Zur Befestigung derselben 
wird in der Richtung der Streeken- oder Querschlagsachse 
an der Sohle sowohl wie an der Firste und zwar an die 
Stempel, welche das Wettertrum abgrenzen, je ein sclunales 

Brett angeschlagen, auf welches man die Dachpappe mittelst 
Niigel anheftet und zur besseren Abdichtung mit Cement 
yerstreicht, das letztere geschieht auch an der Firste.

Ist die Strecke besonders hoch, so wird noch in der 
Mitte cin Brett angenagelt.

Die Erfahrung hat gelehrt, dafs bei einer Explosion 
schlagender Wetter der vor Ort, bezw-. am Explosions- 
Herde von Dachpappe errichtete Wetterscheider vollstiindig 

intakt blieb, wiihrend derselbe in seiner Fortsetzung, die 
aus Brettern bestand, ganz zertrlimmert wurde.

Wenn mail die Pappe eines entbehrlich gewordenen 
Wetterscheiders mittelst eines (lachen, gabelartigen Instrumentes 
vorsichtig vom Ilolz abtrennt, so kann man dasselbe Materiał
2 bis 3 mai benutzen.

Vorteilhaft fiir die Wetterfiihrung sind ferner die aus 
Holzrahmen gebildeten und innen mit impriignierter Lein- 

wand ausgeschlagenen Wetterkiisten, denen man jede beliebige 
Dimension geben kann. Sie werden muffenartig in einander 
geschoben und mittelst Schrauben befestigt.

Vorschriften fiir das Verhalten der Kessel war ter 

beim  E rg luhen  von Kesselwandungen. Der wiirttem- 
bergische Bezirksverein deutscher Ingenieure hat in seiner 
Sitznng vom 4. Miirz d. J. auf Grund des Gutachtens seiner 
hierfiir znsainmengetretenen Koramission unter Bezugnahme 

auf die Vorschliige des Bezirksvereines an der niederen 
Rulir einstimmig beschlossen:

1) Von einer besonderen Bestimmung, welche dem 
Kesselwarter rasches und kraftiges Speisen beim Ergluhen 
der Kesselwandungen vorschreibt, oder umgekehrt das Speisen 
ausdrucklich verbietet, ist Abstand zu nehmen, weil die
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Versuche von Fletcher nicht umfassend genug ersclieinen, 
um den Beweis zu liefern, dafs nicht bei gewissen Material- 

eigensciiaften der Kesselbleche die Gefahr durch plotzliches 
Speisen vergrofsert wird, wiihrend anderseits aueli Fiille 
denkbar sind, in denen rasches Speisen die Gefahr ver- 
mindert, wenn beispielsweise das ErglUhen durch plotzliche 
Wasserverluste infolge nicht gleich zu beseitigender Un- 

dichtheiten des Kessels eintritt.
2) Raschc Temperaturernicdrigung durch Oeffnen von 

Feuerthlireń und Rauchschieber ist gefalirvoll, weil er- 
fahrungsmiifsig schon im gewohnlichcn Betriebe durch ein 
derartiges Verfahren Nietlochrisse entstehen, dereń Auftreten 
in Verbindung mit bereits erglUliten Blechen die Vor- 

bedingungen fiir eine Explosion begiinstigt. Es ist daber 
im Gegensatz zu den VorschlJigen des Bezirksvereines an 
der niederen Ruhr zu verlangen, dafs die Diimpfung des 
Feuers in erster Linie durch Sehliefsen des Fuchsschiebers 
angestrebt wird, wiihrend es sich im ubrigen empfiehlt, 
mijglichst auf die Einfiihrung solcher Vorkehrungei! hinzu- 
wirken, die auf mechanischem Wege, durch Umkippen des 
Rostes u. a., eine rasche Entfernung des Feuers voin Rost 
gestatten, weil das Ziehen des Feuers von Hand, das 
Begiefsen mit Wasser, das Bedecken mit Asche den gefahr- 
vollen Aufenthalt des Kesselwiirters vor dem Kessel in 

unzuliissiger Weise verlangert. (Z. D. Ing.)

Ueber Torfstreuberoitung. Nach P a 1 m b e rg (Stock- 

holm) im Werml. Annaler zersehneidet man die Torfmasse 
am besten in ręćtanguliire Stttęke von 1 2 " x 6 / /x 3 //. Auf 

Lange und Breite kommt es nicht so genau an, dieselbe 
kann auch grofser sein, aber die Dicke darf 3 "  nicht 
uberschreiten, weil der Torf in diesem Fali zu langsam 
trocknet. Die Stucke werden dann auf Gestelle geU*gt, 
die bedeckt sein miissen entweder mit dtinnen Brettern 
oder Schindeln; auch diirfen die Gestelle nicln zu breit 
sein und nicht inehr wie vier Etagen haben. Zu diesen 
Trockengeslellen geht zwar viel Holz auf, aber man er- 
spart durch sie die Arbeit des Auslegens, Wendens und 

Aufstapelns der Torfstiicke, und da sie bedeckt sind, so 
kann man ganz sicher sein, wenigstens 2 Trockenseparationen 
jiihrlich fertig zu bekommen. Bei grofsen Fabrikationen, wo 

man den Torf auf den Boden zum Troeknen auslegt, mufs 
man auf alle Fiille eine grofsere Anzalil kleinerer bedeckter 
Schuppen oder Scheuern haben, und das vermeidet man 

durch die Gestelle, die nicht teurer wie jene wird. 
Auch ist man entbunden, die Moorfliiche so genau ab- 
zudeichen, um den Trockenplatz eiaigermafsen trocken 
zu machen. Der Torf, den man im Herbst in die 

Gestelle legt, bleibt den Winter hindurch darin und ist 
darni sicher im Mai trocken, wo man neues Materiał ein- 
legt, das dann iin August - September fertig wird. Ein 
anderer Vorleil solcher Gestelle ist auch der, dafs mail die 
Zeit nicht so genau abpassen mufs wie sonst, wo ein zu- 
fiilliger Regen eine Masse schon trockenen Materials 

verderben kann. Die Arbeitsluhne gestalten sich auch 
billiger, weil man kein Wenden und Aufstapeln notig 

bat. An nianchen Stellen benutzt man grofse, 
breite und scharfe Schaufeln zum Aufnehmen un<l 
Einlegen des Torfes, was billiger wie ein ordentliches 
Zerschneiden ist; aber meist werden die Stucke zu grofs 
und dick und troeknen langsamer. Fiir das Zerschneiden 
von 1 cbm Torfmasse in Stucke und das Einlegen in die 
Gestelle zahlt man (in Schweden) je nach der Lokalitat

18 bis 2 2 */2 Pfg. Die Torfgriiben nimmt man 1 m tief

und breit, um die Arbeit bequem zu kontrolieren. Zu 
den Gestellen verwendet man meist Zaunstecken oder 

Latten, auch Eisendraht, wo solcher billig zu haben, 
obgleich letzteres nicht gut ist. Die Gestellpfahle oder 
Siiulen sind gewohnlich 4 bis 6 "  stark, und dereń Abstand 
richtet sich nach der Siarkę und BodenbeschaiTenheit. Ein 
Gestelle liefert jiihrlich 350 kg gut getrockneten Torf. 

Die Kosten fiir 1 kg trockene Torfstreu betragen 2 Pfg., 
namlich 1 Pfg. fiir Zerschneiden und Lagern, 0,6 Pfg. fiir 

Transport und Verladen, 0,4 Pfg. fiir Zerreiben mit lland- 
kraft auf der Dreschinaschine; gewohnte Leute aber konnea 
im Akkord mindestens noch 20 pCt. billiger arbeiten.

Magnetiselie Beobachtungen zu  Bochum . Die 

westliche Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 
Meridian betrug:

1897

Monat Tag

um
TC

s

3 Uhr
rm.

um 1 Uhr 
nachm. 
e | ^ Tag

um fi 
TO

s

Dhr
rm.

um
nac
e

1 Uhr 
lim.

April 1. 12 58,6 13 8,3 17. 12 59,6 13 8,4
2. 12 60,0 13 10,1 18. 12 58.7 13 4,8
3. 12 57,7 13 6,0 19. 12 58,3 13 7,4
4. 12 57,5 13 9,3 20. 12 61,2 13 11,7
5. 12 58,0 13 8,6 21. 12 57,4 13 7,5
6. 12 57,6 13 6,9 22. 12 58,7 13 6,6
7. 12 57,3 13 5,7 23. 12 57,0 13 5,5
8. 12 58.1 13 7,4 24. 12 56,0 13 7,5
9. 12 56,4 13 6,0 25. 12 63,6 13 6,9

10. 12 58,1 13 6,8 26. 12 57,8 13 7,0
11. 12 59,6 13 5,3 27. 12 58,6 13 4,5
12. 12 59,0 13 5,7 28. 12 56,6 13 7,2
13. 12 61,2 13 6,8 29. 12 56,6 13 7,8
14. 12 60,4 13 7,7 30. 12 56,8 13 7,6
15. 12 57,8 13 7,5
16. 12 58,3 13 7,4

Mittel 12 58,42| 13 7,20

Mlttel 13 ® 2,8 "Ł =  hora 0.
16

YolksYrirtschaft und Statistik.
Fórderung der Saargruben. Die staatlichen Saar- 

gruben baben im Monat Apri l  in 24 Arbeitstagen 625 325 t 
gefordert und 632 405 t abgesetzt. Im Monat April v. J. 
betrug bei der gleichen Anzalil von Arbeitstagen die 

Fijrderung 592 970 t und der Absatz 598 825 t. Mittelst 
der Eisenbahn kamen 419 595 t, mittelst Schiff 39 770 t 
zum Versand. Durch Landfubren wurden 26 430 t ent- 
nommen, den bei den Gruben gelegenen Kokercien wurden 
78 105 t zugefuhrt. Die Schiffsfrachten zogen etwas an, 
hielten sich jedoch immer noch auf sehr niedrigem Stand.

E ntw icke lung  der basischen Flufseisonerzeugung. 

Nach Erhebungen des Vereins deutscher Eisen- und Stali I- 
industrieller wurden auf siimtlichen deutschen Werken 

erzeugt:

b ) im  offenen Zusammen

im Kalender- a) im KonTerteri Ilerd (Siemens basisches Flufs-

Jalire Marti nofen) eisen

Ton nen i  1000 kg

1894 . . . . 2 342161 899 111 3 241 272
1895 . . . . 2 520 396 1 018 807 3 539 203
1896 . . . . 3 004 615 1 292 832 4 297 447

Diese Angaben erstrecken sieli nur auf Thomas-Flufs- 
eisen, nicht auf Bessemer-Flufseisen, auch nicht auf Stahl- 
formgufs jeder Art.
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Yerkckrswesen.

Wagengestellung im  B.uhrkohlenrevier fOr die 

Zeit vora 16. bis 30. April 1897 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Ks sind 

\-erlangt | gestellt

Die Zufuhr nach den 

Rheinhafen betrug:

im Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk

nach
Wagen 
zu 10 t

April 16. 999 999 Essen Ituhrort 16 270

}) 17. 12 042 12 042 n Duisburg 7 617

J) 18. 669 669 Hochfeld 2 632

J) 19. 920 872
f) 20. 11416 11 416 Elberfeld Ruhrort 195

n 21. 12 287 12 287 •» Duisburg 16

n 22. 12 638 12 638 n Hochfeld 19

V 23. 12 855 12 855 Zusammen: 26 749
n 24. 13 385 113 385
n 25. 900 899

n 26. 12 733 12 733
n 27. 13104 13 104

n 28. 13 190 13 182
29. 13 231 13 231

n 30. 13 254 13 254

Zusammen: 
Durchschnittl 
Yerhaltniszahl:

143 623 I 143 566 
13 057 | 13 051

12 462

W agengestellung der D ortm und  - G ronau - En- 

acheder E isenbahngesellschaft im  M onat A pril 1897.

Ks betrug fiir Kolden und Koks:

Die Wagenbestellung 

insgesamt

Die AVagengostellung

. ip.Fordertg. 
insgesamt |Surchsch°

Yom 1. bis 15. April 

„ 16. „ 30. ,
5345 1 41t 
4 606 1 419

5 345 
4 606

411
419

Oberschlesische W agengestellung im  M onat A pril 

1897. Im oberse.hlesischen Steinkohlenrevier betrug:

Die Wagenbestellung 

Ip.Furdertg.
insgesamt

Die Wagengostollung 

insgesamt

vom 1. bis 15. April:

in 1897 . . 1 56 489 1 4 328
in 1896 . . . . . | 47 000 | 4 354 | 50 880 4 631

Tom 16. bis 30. April:

in 1897 . . . .1 41416 1 3 758 1 45 561 i 4 134
in 1896 . . . . .) 53 398 j 4118 | 57 207 | 4 410

W agengestellung im  Saarrevier, bei Aachen 

u n d  im  rheinischon Braunkohlcn-Bozirk im  M onat 

A p ril 1897.

Ks betrug fiir Kohlen und Koks:

I)ie Wagenbestellung 
p.FOrdertg. 
durchschn.insgesamt

Die Wagengestellung 
Ip.Fórdertg.

insgesamt du rchschn.

vom 1. bis 15. April:

Saarkohtenbezirk 

Kohtenbezlrk b . Aachen 

Rh. Braunkohlenbezirk

23 884 
5 639 
2 373

1837 
, 434 

183

25 907 
5 639 
2 281

1 993 
434 
176

insgesamt
geg. dieselbe Zeit 1896

31 896 
26 636

2 454 
2 404

33 827 
26 922

2 603 
2 429

vom 16. bis 30. Xpril:

Saarkohlenbezirk 

Kohlenbezirk b. Aachen 
Rh. Braunkohlenbezirk

20 493 
4 939 
1907

1860
429
173

22164 
4 939 
1895

2 013 
429 
173

insgesamt
geg. dieselbe Zeit 1896

27 339 
31 122

2462 
2 561

28 998 
33 106

2 615 
2 559

Niederschlesische W agengestellung im  M onat 

A p r il 1897. Im niederschleśischen Kohlenrevier betrug:

Die Wagenbestellung
. Ip.Fórdertg 
insgesamt |^lrchschn_

Die Wagengestellung
. Ip.Fórdertg. 

msgesamt ^ iurchsclm.

vom 1.—15. April:

in 1897................... 11 935 918 11935 918
8 439 649 9 703 746

vom 16. bis 30. April:

in 1897 . . . . 9 443 856 9 443 856
iu 1896 .................. 8 502 654 9 569 736

W agengestellung im  Bereiche der Kgl. Sachs. 

Staatseisenbahnon pro M onat A pril 1897. Ks betrug 

fiir Kohlen und Koks:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

pro Forder- proForder-

insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

schnittlich schnittlich

Zwirkauer Revier 13 652 569 14 216 592
Lugau-Oelsnitzer „ 8 375 349 8 376 349
Meuselwitzer „ 8 572 357 8 572 357
Dresdener „ 2 701 113 2 701 113

Insgesamt 33300 1388 33 865 1411

W agengestellung im  Bereiche der Kg l. Eisen- 

bahnd irektion  E rfurt im  M onat A p r il 1897. Es be-
trug fiir Kohlen, Briketts etc.:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

proFórder- pro Forder-
insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

schnittlich schnittlich

vom 1.— 15. April 4 915 378 4 915 378
„ 16.-30. „ 3 952 359 3 952 359

W agengestellung im  Bereiche der K g l. Eisen- 

bahn-Direktion H alle  a. S., im  M onat A p r il 1897.

Es betrug:

die Wagen 

insgesamt

bestetlung 

proFórder- 
tag durch- 
schnittlich

die Wager 

insgesamt

gestellung 

proForder- 
tag durch- 
schnittlich

1.—15. April. . . 
16.-30. „ . . .

14 681 
11844

1128 
1071

14 673 
11819

1 127 
1069

Ycreiiie und Yersammluiigeu.
Die X X V I. ordentliche General - Versam m lung 

des Vereins zur W ahrung  der gemeinsamen wirt- 

schaftlichen Interessen in  Rhe in land  u n d  W estfalen 

findet Samstag den 29. Mai 1897, mittags 12‘A Uhr, im 
Breidenbacher Hof zu Dusseldorf statt. Die Tagesordnung 
ist wie folgt festgesetzt: 1. Geschiiftliches. 2. Das Wirtse.hafts- 
jahr 1896. Referent: Generalsekretiir Dr. W. Beuraer. Der 
Bericht uber das Wirtschaftsjahr 1S96 wird Gelegenheit 
geben, alle schwebenden Tagesfragen zu beriihren.

Das „American Institute  of M in ing  Engineersli 

beabsiclitigt, sofern eine genugende Beteiligung sich ergiebt, 
in der zweiten Ibilfte des Monats Juli cr. eine Versammlung 

in dem Lake Superior-Bezirk abzuhalten. der Ausfluge nach 
den Eisengrubeu der Vermilion und Mesabi ebenso wie 
nach den Kupfergruben in der Nahe von Houghton sich an- 

schliefsen sollen. Diese sollen etwa 10 Tage beanspruchen 
und, soweit bis jetzt geplant ist, von Buffalo aus zu Schiff 
iiber den See unternoramen werden. Auch ist angeregt 
worden, einen etwa 10 Tage uinfassenden Besuch der Black 
llills ol Dakota dieser ersten Versammlung folgen zu lassen.
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Die Ęnfscheidung iibor das Stattfinden der Yersammlung ist 
indes, wie gesagt, abhiingig von einer geniigendcn Anzahl 
von Anmeldungen.

General-Versammlungen. S t e i n k o h 1 e 11 w e r k 
Vereinsgluck zu Oe lsn i t z .  19. Mai d. J., nachm.
3 Uhr, in Rheinholds Restaurant in Zwickau.

Bergwerks-Gesellschaft Vereinigtc Bonifacius 
bei Gelsenkirchen. 21. Mai d. J., nachm. 3 Uhr, in 
Dusseldorf im Hotel Heck.

Alstaden,  Akt ien-Gesellschaft fiir Bergbau, 

Alstaden. 21. Mai d, J., nachm. 3 Uhr, im Union- 

Hotel zu Aachen.

Bergwerks - A k t i en - Gesellschaft C o u r l  zu 
Courl i. W. 22. Mai d. J., nachm. 3 '/i Uhr, im Hotel 
Disch zu KOI11 a. Itli.

Bantorfer Kohlenzechen, Aktien-Gesellschaft.
24. Mai d. J  , nachm. ó Ulir, in Kastens Hotel zu Hannover.

Consolidiertes Braunkohlen-Bergwerk Caroline 
bei O ffleben, Akt i engesellschaft, Magdeburg. 26. Mai 
d. J., 3 Uhr nachm., im Hotel Magdeburger Hof zu Magdeburg.

Aktiengesellschaft fiir Kolilenstaubfeuerung. 
29. Mai d. J., abends 7 Ulir, in Berlin im Geschiifts
lokale, Unter den Linden 30.

Pateiit-Eericlite.
P a t e h t - A n m e l d u n g e n ,

KI. 10. 18. Januar 1897. N. 3962. Liegender
Koksofen. J\ W. Neinhaus, Eschweiler.

KI. 10. 1. Miirz 1897. B. 20 403. Koksofen. Dr. 
Theodor Bauer, Berlin W., Mansteinstr. 11.

KI. 18. 1S. Dezember 1S95. C. 5907. Vorrieh.tung 

zum  Vorwarm en u n d  Roinigon von Kesselspeise- 

wasser. W, Clark u. W. A. Clark, Pluinstead, Grfsch. 

Kent, Engl.; Vertr. M. J. Hahlo, Berlin NW„ Karlstr. 8.
KI. 20. 12. Januar 1897. K. 14 756. Seilklemme 

fiir Porderwagon. Hermann Kleinholz, Oberhausen, Rhl.

KI. 35. 27. August 1896. M. 13 162. Antrieb
eines Sicherheitsteufenzeigers und  Signalapparates 
fiir Pordermasehinen. Maschinenfabrik von C. Kulmiz, 

Ida- und Marienliiitte bei Saarau in Sclil.
KI. 35. 26. Oktober 1895. B. 18 250. Pang-

Vorriehtung fiir Forderschalen. Raimund Balazsy,
Kremnitz, Ungarn; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, 

Berlin NW., Luisenstr. 25,

K I. 49. 15. Juli 1896. K. 14 198. Bohrmascbine- 

m it unm itte lbarem  Ąntrieb der Bohrspindel durch. 

ein Reibungskegelrad - Getriebe. F. Kegel & Co., 
Breslau, Reuschestr. 45.

Geb r a u c h s mu s t e r - E i n t r a g u n g e n .

K I. 38. Nr. 73 451. 13. Miirz 1897. B. 7984.
Schutzvorrichtung an  Kreissagen m itte ls zweier 

beweglichen das Sagenblatt sowoM beim  S tills tand  

ais auch beim  Arbeitsgang stets iiberdeckenden 

Sehutzhulsen. Von Gottlob Brand u. Michael Steinliart, 
Riedlingen a. D.

Deu t sohe  Re i oh9pa t en t e .

KI. 1. Nr. 90 924. Verschlufs fiir Kohlen-Ent- 

wasserungs-Vorrichtungen. Von Fried. Krupp Gruson- 
werk in Magdeburg-Buckau. Vom 1. September 1896.

Der Boden der Kohlen-Entwiisserungs-Vorriclitung wird 

durch zwei gelochte Platten c und f gebildet, die zur 
Abscheidung des mit den Kohlen vermengten Wassers 
mittels des Handrades g so eingestellt werden konnen, dafs die 
Lijcher der beiden Platten miteinander ubereinstimmen. 

Zur Entleerung des BehiLlters werden beide zusammen 
mittels des Rades h und der Zahnstange d geineinsam zur 

Seite bewegt.

KI. 5. Nr. 89 928. Sperrvorrichtung an Ven- 

tila tions le itungen von Bergwerken zur V erhinderung 

der A usde łm ung von Explosionen u n d  Gruben- 

branden. Von August Rohrbach in Erfurt. Vom 24. Miirz; 

1896.
In die nach der Betriebsstelle fiibrende- 

Wetterleitung ist eine Drosselklappe ein- 
gesclialtet. Diese ist mit einer die auf- 
klappbaren Fliichen g tragenden Trommel 
derart versehen, dafs bei Eintritt einer- 
Explosion durch den Luftstofs (Pfeil m) 
infolge Aufklappens und Umdreliens der 

beweglichen Wandę die Drosselklappe geschlossen wird.

KI. 5. Nr. 89 271. Sehrammascbine fiir Hand- 

betrieb. Yon Valentin Most in Neumuhl-Hainborn und 

Willi. Kraayvanger in Styrum, Rheinland. Vom 7. Januar

1896.
Durcli Drehen der Schraubenspindel a wird der die- 

Friisspindel h tragende Śchlitten d auf dem Bett e ver~

schoben, wodurch infolge EingritTs des auf dem Śchlitten d 

gelagerten Zahnrades f in die an dem Bett befestigte Zahn
stange die Friisspindel li gedreht wird.

K I. 5. Nr. 90 631. V orrich tung  zum  Befestigen’ 

von Gesteins-Drehbohrmaschinen. Von Ugo Salvottii 

in Mailand. Yom 25. Juni 1896.
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Das Antriebswerk des Bohrers wird .zwischen zwei 

in geeigneter Weise mitcinander verbundenen Platten C 

und D angeordnet. Die obere C ist an dem Cylinder A 

der Bohrmaschine und die untere D an einer in das zu

bohrende Gestem eingelassenen Mulfe F befesligt. Die in 
das Gestein einzulassende MuITe F ist aufsen mit keilformig 
verlaufenden Nuten versehen, in welclie die zum Befestigen 
der Vorrichtung in einem cntsptechenden Loch des Gesleins 
dienenden Keiie 1 cingesetzt werden.

KI. 13. Nr. 91 153. V orrichtung zur Regeltrag der 

Speisung von Dampfkesseln. Von Alfred Blechynden 
in Furnefs, England. Vom 12. April 1896.

Bei der Vorrichtung wird das Wasserzuflufsventil durch 

einen von dem Wasserstand des Kessels beeinflufsten 
Schwimnier bethatigt. Der hiilsenformige Ventilsitz ist in 
seiner Stellung gegen den Ventilkorper versohicbbar, also 
die Entfernung zwischen Ventilkorpąr und Ventilsitz ver- 
iinderbar, sodafs hierdurch die Grenzen des Wasserstandes 
im Kessel, bei welchen Speisewasser zugelassen oder dessen 
Zutritl abgesperrt wird, geregelt werden konnen.

KI. 24. Nr. 90 590. Vorrichtung zurVermischung 
der Feuorgase m it der Verbrennungsluft. Von 
Victor Clement Fouquc und Joseph Polin in Levallois- 
Perret bei Paris, Frankreich. Vom 22. Miirz 1896. Zusatz 
zum Patent Nr. 76 264 vom 16. Mai 1S93.

Die durch das Hauptpatent geschiitzte Einrichtung ist 

dahin geiindert, dafs die Fcuerbriicke B und der obere 

Einsatz b holil hergestellt sind. Die vorgewarmte Ver- 

brennungsluft tritt aus der holilen Feuerbriicke B einerseits 

in den mit ihr verbundcnen hohlen Einsatz b, dessen 

Ausstromungsschlitz nach unten in die Feuergase gerichtet 

ist, andererseits unter den Rost d.

K I. 40. Nr. 91 124. Verfahren zur Re in igung  

am m oniakalischer Zinklaugen. Yon Charles Anthony 
Burghardt in Manchester und Gilbert Rigg in Eccles. Vom

28. Mai 1896.
Die Zinklaugen werden zur Reinigung von Beimengungen, 

insbesondere von Eisen , mit Zinnhydroxyd behandelt, 
wodurch sich siimtlichos Eisen ais Oxyd ausscheidet. Es 
folgt dann zweckiniifsig Elektrolyse mit unloslichen Anoden.

KI. 40. Nr, 90 750. Verfahren zum  Aufschliefsen 

von im  Bleihiittenbetrieb fallenden Schlacken. Yon 
Fr. Delin in Langelsheim a. Harz. Vom 2. Aug, 1895.

Zur Gewinnung von Zink, Mangan, Kupfer, Nickel u. 
dgl. aus den Schlacken des Bleihiittenbetriebes werden die 
Schlacken nach dem Zermahlen zunachst mit Salzsąure 
behandelt, hierauf gerostet und schliefslich nochmals mit 
Siiure behandelt.

KI. 40. Nr. 90 488. Verfahren und  V orrich tung 

sum  Saigern von Zinkschaum . Von William Henry 
Howard in Pueblo. Vom 14. Juli 1896.

Der bei der Werkbleientsilberung durch Zink erzeugto 
Zinkschaum wird zur Entfernung des dem Schaume mechanisch 
beigemengten Bleies sofort nach dem AbschOpfen ohne Zu- 
flihrtiug von Warme in eiuerCylinderpresse mit durchlochertem 
Boden einem starken Druck ausgesetzt.

K I. 40. Nr. 89 818. Neuerung in  der Extraktion  

von M etallen. Yon John James llood in London. Vom 
5. Januar 1895.

Das Vcrfahren basiert auf der Thatsache, dafs die Edel- 
metalle, insonderheit Gold, aus einer Cyanalkali - Losung, 
die aufser dem Alkali eine losliche Yerbindung eines minder 
edlen Metalles, z. B. Blei oder Quecksilber, enthiilt, das 
minder edle Metali zu verdriingen vermSgen, wahrend sie 
selbst in Losung gelien. Zweckmafsig wird ein loslicliea 
Quecksilbersalz (Cyanid oder Chlorid) benutzt, weil dai 
ausgefalltę Quecksilber den chemiachen 1’rozefs nicht stort. 
Wird ein Bleisalz angewendet, so stellt man durch Koclien 
von Bleigliitte in Aetzalkali eine alkalische Bleilosung her, 
die der Cyanalkalilosung zugefiigt wird. Die Auflosung 
der Edelmetalle geht jedoch bei Benutzung einer bleilialtigen 
Losung weniger rasch vor sich ais bei Anwendung einer 

quecksilberhaltigen Cyanalkalilosung, da sieli das aus- 
gescluedene Blei ais ein schwarzer Niederschlag auf dem 
Edelmetall absetzt.

Marktberichte.
Ruhrkohlonmarkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglich, durchschnitt- 

lich in Doppelwagcn zu 10 t berechnet, gestellt:

1896 1897 Verhiiltniszahl

1.— 15. April 11 605 12 989 12 462

16.— 30, „ 12 379 13 051 12 462

Die durchschnittliche tiiglichc Zufuhr an Kohlen und 

Koks zu den Rheinhafcn betrug in Doppelwagcn zu

10 t in

Duisburg
1896 1897

Ruhrort 
1896 1897

Hochfeld 
1896 1897

1.— 7. April 482 567 1193 1396 266 261
8.— 15. )} 618 666 1252 1486 180 300

16.— 22. V 732 636 1418 1155 257 267
23.-30. » 758 715 1507 1681 288 226
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Der Wasserstand des Rhcins bei Caub war im 

April ani

1. 4. 8 . 12. 16. 20. 24. 28.

3,11. 3,30. 3,72. 3,72. 3,15. 2,92. 3,00. 2,79.

Die anlialtende kuble Witterung bat dazu bcigc- 

tragen, die an sieli sclion grofsen Schwierigkeiten in der 

rechtzeitigcn Abwiekelung der Auftriige zu vermchren. 

Ein weiterer Grund fiir ein Zuriickbleiben der Lieferungen 

hinter der Nachfrage ist ferner der Abgang besonders 

jiingerer Arbeiter, welche fiir dic Sommermonatc dic 

Beschaftigung in dem auch dieses Jalir sich besonders 

lebhaft entwickelnden Baugewerbe aufsuc.hen.

Ferner hat der April infolge der liolien Fcsttage nur 

24 Arbeitsschichten, d. h. einen Ausfall von 2*/2 Arbeits- 

schichten gegen den Yormonat zu verzeichnen. Alle

diese Umstande haben es vcranlafst, dafs die that-

sachliche Einschriinkung des Monats April 9,31. pCt. 

betrug, wahrend sie im Miirz nur 6,07 pCt. ausmachte.

Die Abfuhren nach den Rheinhiifen waren im ganzen 

Monat sehr lebhaft; die Verladung yerlief ungestort 

von Ilochwąsser, abgesehen von wenigen Tagen, an 

denen die Verladung iiber die Magazin-Geleise zeitweise 

eingestellt werden mufste; indes wurde die Kipper- 

verladung liiervon niclit bcriihrt.

Der Versand nach allen Richtungen ist ein iiberaus 

reger und weist somit gegen die iibliebe Erscheinung 

eines Nachlassens der Konjunktnr im zweiten Vierteljahre 

einen erfreulichen Gegensatz auf. Unter diesen Um- 

stiinden hat man von Export von Kohle iiber Sec zur 

Zeit vollig Abstand nehmen miissen; naturgemafs aber 

bleibt der Wettbewerb im umstrittencn deutschen Gebiet 

gegen die fragende Konkurrenz aufrecht erhalten.

Ein bemerkenswertes Zeichen fiir den starken Bc- 

gehr des Marktes ist, dafs gcgenwiirtig Zukiiufo in Gas- 

kohlen ausgefiihrt werden, wiihrend sonst in den 

Sommermonaten eine die Vertragsmcnge iiberśteigende 

Abnahme kaum auftrat. Die gelieferten Gaskohlen- 

mengen gehen iiberwiegend sofort in den Konsum, ob- 

wolil die stark gelichteten Lager dringend der Ergiinzung 

bediirlen. Die Ursache fiir die Steigerung liegt einmal in 

der stiirkeren Verwendung von Ilciz- und Kraftgas; 

derselbe hat z. B. bei den Berliner stiidtischen Gas- 

anstalten in dem Venvaltungsjahr 1895/96 sich um 

34 pCt, gegen das Vorjahr gesteigert, niimlich rund 

13'/2 Mili- cbm gegen rund 10 Mili. im Vorjahre 

betragen. Neben dieser Erscheinung wirkt auch das 

von Auerlicht begunstigte stiirkere Lichtbediirfnis; der 

anfanglieh bei Einfiihrung des Aucrlichts zuriickgcgangene 

Gasverbraucli hat sich in zwischen mehr ais ausgeglichen.

Bei Gasf l ammk oh 1 en werden dic produzierten 

Mengen nach wie vor schlank abgenommen, insbesondere 

ist die Eisen-Industrie nach wie vor in angespanntester 

Thatigkeit.

Auch der vcrgangene Monat hat keine Gelegenheit 

gegeben, dic von friiher in Rest gebliebenen Fett- 

k o h le nm eng en  nachzuliefern. Es fallt um so mehr I

ins Gewicht, ais die Fettkohle etwa 55— 60 pCt. der 

Gesamtforderung ausmacht. Die Heranziehung anderer 

Kohlensorten zur Ausgleichung des noch weiter ge- 

stiegenen Bedarfs an Kokskoh len  lia.lt an, begegnet 

indes im wachscnden Mafse der Schwierigkeit, dafs 

aucli diese zu anderen Verwendungsz\vecken voll be- 

gehrt werden. So ist insbesondere die friiher wohl 

thunliche Verwendung von Nufs I  und I I  zur Deckung 

des Kokskohlenbedarfs durch intensive Nachfrage nach 

diesen mehr und mehr erschwert.

Auch M a g e r k o h l e  erfreut sich lobhaften Begehrs 

und wird voll abgenommen. An eine sonst um diese 

Jahreszeit beginnende Ansammlung von Vorriiten ist 

vor der Hand nicht zu denken; auch der Bedarf an 

Z iege l  koh len  ist lebbafter ais er je zu ver- 

zcichncn war.

Die K oks e r z e u g u n g  im Monat April belief sich 

auf 462 664 t, also rund 44 000 t weniger ais im vor- 

hergehenden Monat. Der Ausfall findet seine Erkliirung 

darin, dafs der April 3 Arbeitstage weniger hatte ais 

der Yorhergehende Monat. Die Riickstande bei den 

Ilochofcnwerken habćn sich infolgedessen eher ver- 

griifsert ais verringert und auch in den Anforderungen 

der Handler, welche sonst zu Anfang des zweiten 

Quartals eines jeden Jahres nachzulassen pflegten, ist 

noch keine Verminderung zu bemerken.

Die Produktion des niichstcn Jahres ist bis auf 

verschwindende Reste Ycrkauft; bei amlauernd reger 

Kauflust diirften aucli die gcgenwiirtig noch verfiigbaren 

geringen Mengen in Kurze verschlossen sein.

Br iket ts .  Die aufserordentliclie starkę Beschiiftigung 

der Zechen Jia.lt an, sodafs Yorliiulig weitere Auftrage 

zur prompten Lieferung nicht mehr angenommen werden 

konnen, und dies umsoweniger, ais bei manchen Zechen 

die erforderliche Leistungsfahigkeit in der Brikett- 

produktion aus verschicdcnen Ursachen nicht voll er

reicht wird.

Lu Monat April cr. wurden an 24 Arbeitstagen 

73 095 t Briketts bergestellt, gegen 80 515 t im Marz cr. 

an 2 6 Y2 Arbeitstagen.

I Englischer Kohlenm arkt. Der englische Kohlen- 

markt liat in den letzten Wochen nicht gerade wesentliche 

Fortschrilte gemacht, immerhin hat sieli in den schon zu 

Anfang April giinstiger gestellten Distrikten mittlerweile 

das Vertrauen auf eine gute Weiterentwickelung im Sommer 

gefestigt auf Grund einer erfreulich stetigen Nachfrage. 

Audi fiir die meist liausbrand produzierenden Reviere war 

die Nachfrage stellenweise, von kaltem und nassem Weiter 

begunstigt, in anbetracht der vorgeriiekten Jahreszeit eine 

gute, allerdings ist die Tendenz der Preise die letzten 

Wochen hindurćli eine weichende geblieben. Im iibrigen 

herrschte in Northumberland, Durliam und Wales eine 

durchaus feste Preishaltung. Das Ausfuhrgescliiift hat im 

April und in den ersten Wochen des Mai, trotzdem ihm 

stellenweise die Witterung wie die Frachtsiitze ungiinstig 

waren, standig an Uinfang gewonnen, und man verspricht 

sieli recht giinstige Zitfern fiir die Sommerroonate. —  In 

Nor thumber la nd  erfreute sich der Markt einer aufser-
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■ordentJichen Stetigkcit in Preis und Nachfrage, Yerschiederit-
1 ich waren grofsere Auftrage auf dem Markte, letzthin 
namentlich die fiir dic Adrniralitat, welche beasere Preise 
Crziclten ais im Yorjahre. Maschinenbrand wie Gaskohle 
sind fiir prompten Versand sehr gesucht; bester Maschinen
brand' hiolt sieli im April auf 8 8. 3 d. bis 8 S. 6 d. p. t 
f, o,b,, neuerdings wird 8 5. (i d. bis 8 8. 9 d. notiert. 
Mascliineiibrarid-Kleinkohle kann jetzt 3 8. d d. bis 4 S.
erzielcii, und Gaskohlc geht /,u etwa 6 n. 6 d. bis 7 s.
In łlaulbrand Ist der Absatz noch verliSltnismafsig gut. 
dic Preise sind zuriickgcgangcn auf 0 8. 6 rf. bis 10.s. Gd.
Bunkcrkohlc ist zlemlich stetig gefragt und crzielt 6 s. 3 d.
bis 7 a. 3 d. fiir ungeslcbtc Sorteu. fiestę Sclimiodekohlen 
gelilMi zu 5 8. 6 d. bis (i d., Kleinindustriebrand zu S s. 
fiir beale Sorteu, Koks Ist stetig in Preis und Absatz, dic 
besten Sorten notlćrcn jetzt 16 8. p. t. — Iii I)u r ham herrscht 
glclchfalls seit Anfang Mai eine grofsere Stetigkcit auf der 
ganzen Linie. Fllr besten Maschinenbrand ist jetzt 8 s. 9 d. 
p, l f. o. b. dic Durohsehnlttsnoticrung. Koks geht in grofsen 
Mengen nacli don Ostsechiifen, auch dic Inlaudnachfragc 

ist gut, nur kommen die Preise wegen der starken Er
zeugung langsamer voin Eleck. Die Verschiffungcn an 

Kohle und Koks von den Tynedocks hatten regel- 

mlifalg eine giofsere Zunahme gegen dic Ziflfern 
des Votjnlires zu verzeichnen. — In Lancashire waren 
be8s«re Sorten Stiickkohle zu llausbrandzwecken nur 
Yorllbergehend noch einigermafsen gefragt, in letzter Zeit 
solum sich dio Gruben immer melir genutigt, Foicrschiclltcn 

elnzulugćn; die Notlerungen blolben zlemlich uiiyerandert, 
wonngloich Konzessionen hier und da gewilhrt werden. 
Audi in goringeren Sorten zu Imiustriczweeken libcrsteigt 
dus Fi>rdcr<]unntuin den Bedarf bei wcitem, ctwa 5 s. 9 d. 
bis 6 8. 3 d. wird an den Gruben fiir Schmiedckohle und 
Masehiuciibrand orzielt, Fllr dio ullgemein unglinstige 
GcschUftsliige sproclien auch dic niedrigen Preise, zu 
welchen grofsere Kontraktu in Lokomotivbrand und Gas- 
kohlu ermmert wurdon, Kleinkohle ist etwas besser gcstellt 

zu etwa 3 S. 3 d. bis 3 S. 0 d. fiir gowiihnlicho und
4 s. 9 d. bis 5 s. fllr- beste Sorten. In Y o r k s h i  re
hcrrschte in den letzten Wochen noch immer elniges Lebeti 
uud noch neuerdings konnte eine Besserung gemeldet 
werden. Im Barusleydistrikte sind vielc Gruben fiir die 
vollc Arbeitswoche bcsnhitftigt, andere fordem fiinf Tage. 
Der Yersimd an Gaskohle und Hausbrand nach London 
und den Ostlichen Distriktcn nimint zu. Beste gesicbtc 
Silkstonekohlc crzielt 8 s. 9 d. bis 9 s., zweitc Sorte

7 S. 0 ii, bis 7 $. 9 ci., bester Barnaley-Hausbrand 7 s,
(i d. bis 7 s 9 d., zweitc Sorten 7 s. bis 7 s. 3 d. 
Maschinenbrand kotnmt in grofsen Mengen nach Hull und 
Grlmsby zum Yersand und die Aussichten sind gunstig, 
da keine bedeutenden Lagerbestando vorlianden sind; man 
notiert 7 s. 3 d. bis 7 s■ 6 d. Bester gewaschcner Koks 
crzielt 11 s. 6 d. bis 11 s. 9 d.. gewohnliche Sorten
9 S. 6 d. bis 10 5 In N e w p o r t  waren die letzten 
Ausfuhrziffcrn weit gteuger ais die entsprechenden des 
Yorjahres. Maschinenbrand ist fest zu 9 i', bis 9 s. 3 d. 
fiir beste und 8 s. 9 ci, fiu zweitc Sorten, bester Haus- 
brand geht zu 10 i'. 6 d. In Cardi f f  ist der Ton des 
Marktes jetzt cin reclu gesunder, (lic Ausfuhr zeigte un- 
ausgesetzt einen ungewohniichen Umfang, obgleicii die

Witterung verschiedentlich ungunstlg waf und die Fraclit- 
satze fest blieben, nach einigen Mittelmeerliiifen sogar 
erhiiht wurden. Maschinenbrand wurde zuletzt fest be- 
hauptet auf l i s .  und erzielte vereinzelt auch l i s .  
I 1/* d. Kleinkohle ist in stetiger Nachfrage und die 
Prcishaltung ist, obwohl sehr viel von dieser Sorte auf 
den Markt geworfen wird, fest; beste Sorten haben sogar 
6 s. 3 d. bis 6 s. 6 d. erzielt, aber 5 s. 9 i  bis 6 s. 
ist die laufende Notierung fur beste Sorten, 5 S. 3 rf. bis
6 d. die fiir .z we i te Sorten. Koks ist fiir Ausfuhr anhaltend 
gesucht und auch die lokale Nachfrage ist reclit befriedigend: 
Hochofenkoks ist fest zu 14 s. bis 15 s. 6 d., Spezial- 
sorten gehen zu 16 s. bis 18 s. und 22 s. Auch in 
Schot t land herrschte in letzter Zeit grofsere Regsamkeit 
ais zuvor; dio lokale Nachfrage wie die auslandische sind 
gut, die Prcishaltung ziemlich unverandert.

Submissiónen.
19. M ai 1897, mittags 12 Uhr. G a s k o m m is s i o n  

Wandsbeck. Lieferung von 3 250 000 kg Gaskohlen 

fiir dic liiesigc Gasanstalt.

20. M ai 1897, morgens 10 Uhr. Konig l .  Berg

faktorei i u St. Johann  a. d. Saar. Anlieferung von 

50 000 kg vegetabilischem Maschinenol. Angebote sind 

portofrei und versicgclt mit der Aufschrift „Angebot auf 

die Lieferung von Maschinenol" verselien, einzuftiohen. 

Licferungsbedingungeu konnen eingesehen oder gegen Ein

sendung von 20 Pfg. bezogen werden. Ende der Zuschlags

frist: 22. Mai 1897.

28. M ai 1897. Dirckt ion der Tcchn ischen 

Staats lehran stal ten , Chemnitz.  Lieferung von iingefiilir 
4500 hl beste gewaschenc Nufsknorpelkohlen II.

28. M ai 1897, vorm. 11 Uhr. Konig l i che Eisen - 

bahu-Direkt  ion Erfurt. Lieferung vou 2100 t Knorpel- 

braunkohlen, 500 t Braunkohlen-Briketts und 8700 t Braun- 
kolileu-Prefssteincn.

31. M ai 1897, abends 6 Uhr. Der Schlachthof- 

Dircktor von Kassel. Bedarf fur den stadtischen 

Schlachthof fiir die Zeit vom 1. Juli cr. bis Ende Miirz 

1898 an 950 Ctr. Stubenbrand - Steinkohlen, 180 Ctr. 

Stubenbrand-Braunkohlen, 10 000 Ctr. Maschinen-Stein

kohlen, 5000 Ctr. Maschinen-Braunkohlen.

18. J u n i 1897, nachui. 5 Uhr. Konigl .  Amtsger icht  

Danzig. Lieferung des Bedarfs an 5000 Ctr. Steinkohlen.

23. J u n i 1897, vorm. 11 Uhr. Konig l .  D irek t i on  

der Gewehrfabrik  Spandau. Lieferung von etwa 260 
cbm Torf.

P e r s o n a l i e  11.
Seine Majestat der konig hat dem Bergrat Erdmann  

zu Witten a. d. Rulir den Roten Adler-Orden vierter Klasse 
yerliehen, (cf. s. pl. auch Nr. 16 S. 293.)

Dem Koniglichen Bergrevierbeamten fur das Bergrevier 
Brilon (Oberbergamtsbezirk Bonn) Bergrat F. Popping- 

haus in Arnsberg ist vom 1. Juli d. J. ab die SteMc 

eines tcchnischen Mitgliedes bei dem Oberbergamte zu Dort

mund unter Ernennung zum Oberbergrat iibertragen worden.
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