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Berieht uh er dic HauptYcrsaminlung des Yercins deutscher Eisenhiittenleute vom 25. April d. Js. 

und die Yersannnluns; des Iron and Steel Institute toiii 11. und 12. Mai d. Js.

D ic  erstere Vcrsaniinlung land in der Stadtischen 

Tonhalle zu Dusseldorf statt und wurde vom Yor- 

sitzondnn, Kommerzicnrat L u  eg-Oberhausen, gelcitct. 

Nacli Besprechung einiger gcsehaftlichcr Punkte be- 

gannen dic Vortr;igc, iiber welche wir naclifolgend, nach 

dem in „Stahl und Eisen" veroirentlichtcn stcnographischen 

Protokoll auszugsweise berichten.

Ingenieur E . S ch r o cd ter-Dusseldorf sprach „  [Jcber 

die Bedeutung und neuerc Entwickelung der Flufsciscn- 

erzeugung". Ankniipfeiul an seinen bei gleichcr Ver- 

anlassung vor zwci Jahrcn gehaltenen Vortrag uber dic 

Fortschritte der deutschen Rohcisenerzcugung, licbt 

Rcdner zunachst hcrvor, dafs, so riesenhaft die Fort

schrittc der letzteren gewesen scicn, doch die Ent

wickelung der Flufseiscncrzeugung m it noch griifserer 

Schnclligkeit vor sich gegangen sei. An der Iland 

graphischcr Darstellungcn wird sodann auf don enormen 

Aufschwung hingewiesen, welchen die drei fiihrenden 

Laridcr, die Ver. Staaten, Grofsbritannien und Deutsch

land, hinsichtlich der Erzeugung von Flufsmetall seit 

Ende der 70cr Jalire genommen haben. D ic Vcrcinigtcn 

Staaten liabcn im Jahre 1890 Grofsbritannien uberfiiigclt 

und sich an dic Spitzc gestellt; Deutschland zcichnet 

sich yor den genannten beiden Landem , welche jalie 

Riickschliige in den Jahrcn 1884, 1887, 1891 und 1893 

zcigen, durch erfreuliehe, auf eine gesunde Entwickelung 

liindcutende Stctigkeit aus. D ie deutsche Produktion 

gcht thatsachlich nur cinmal, namlich im  Jahre 1883, 

zuriick.

D ie : Entwickelung in den anderen Staaten, deren 

Erzeugung iu der Gcsamtmenge eine geringere Rolle 

spielf, ist verhaltnism:ifsig ruhig gewesen; es fallt indes 

auf, dafs Oesterreich-Ungarn, Frankreich und Belgien 

neuerdings eine starkę Zunahme der Erzeugung auf- 

weisen. D ie naheren Angabcn sind in nachstehcnder 

Tabelle I  enthalten.

Redner wendet sich dann dem Entwicklungsgang in 

den einzelnen Landem  zu. Er stellt zunachst dic 

heutigen thatsachliehen Vcrhaltnissc fest und vcrsucht 

dann die Ursachen zu ergriinden, auf welche der vcr- 

schicdenart.ige Verlauf der Entwickelung im einzelnen 

Fali zuriickzufiihren ist.

Aus seinen interessanten Ausfuhrungen geben wir 

folgendes wieder:

I. D e u ts c h la n d .

Den Markstein in dcm Entwiękclungsgang in unsercm 

Vaterland bildet bekanntermafsen dic in der zweiten 

Hiilfte der 70er Jalire erfolgtc Erfindung von Thomas- 

Gilcbrist, durch welche cs gelang, aucb phosphorhaltiges 

Roheisen zur Flufrmotallerzeugung zu rerwenden. Bis 

zu jenem Jahre hatte dieselbe cinc halbe M illion Tonnen 

nicht crrcichen konnen; sie nahin dann einen scharfen 

Aufschwung, der nur durch den bereits erwahnten ein- 

maligen Riickschlag des Jahres 1883 unterbrochen wurde> 

nahm von da aber so stetig zu, dafs ein Sehaubild 

dieses Jahrzehnts cinc fast gerade, steil anstcigende 

L in ie zeigt, welche heute einer Jahreserzeugung an
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Tabelle I. D ie  E r z e u g u n g  an  F lu fe m e ta l l  <ler E rd e  n a c l i  L a n d e m  von  1SG5 bis 1895

in  m e t r is c h c n  T onnen .® )

Deutsehland

einschl.
Luxemburg

Vercinigte

Staaten

Grofs-
britannien

Frankreich Belgien
Oesterreich-

Ungarn
Rufsland Sehweden Italien Spanien

1865 99 543 13 84S 225 000 40 574 650 3 879 3 871 5 000 — —

1866 114 434 1721G 235 000 37 764 1 050 8 607 3 932 7 000 — —

1867 122 591 19 9G3 245 000 46 467 1 575 8 275 6271 9 000 — —

1868 122 837 27 223 260 000 80 5G4 1 928 11053 9 327 13 500 — —

I8G9 161 319 31 760 275 000 110 227 2 940 18 727 7 200 13150 — —

1870 169 951 08 057 286 7SI7 94 386 4 321 28 991 8 647 12193 — —

1871 250 947 74 710 410 585 86 125 7 453 47 700 7132 8 551 — 217
1872 285 582 145 289 497 987 141 704 15 079 73 123 8 254 15 876 — 272
1873 310 425 202075 588 437 150 529 21 657 80 259 8 807 15 685 — 216
1874 361 94 G 219250 643 317 208 787 37 683 87166 9 511 21 312 — 171
1875 347 33G 390 165 723 605 256 393 54420 97 705 14 252 •19 367 —  " 149
1876 366 140 541 900 851 659 241 842 76 524 114 783 19 749 21 002 — —

1877 411 156 578 921 904 507 269 181 104182 116 117 48 793 16 995 — —

1878 489151 743 931 1 117 930 312 921 124195 129 416 104766 19 336 — —

1879 478 344 950 550 1 929 522 333 265 111275 124 888 233 471 20 400 — —

1880 624 418 1 207 700 1 320 561 388894 132 052 134 218 295 568 28 597 — —

1881 840 224 1 614 258 1 808 728 422 416 141 640 188 361 293 323 38 252 3 630 —

1882 1 003 406 1 765 070 2 245 666 45S238 182 627 239 772 247 669 41 000 3 450 —

1883 859 813 1 708 865 2 041 624 521 820 179 489 289 624 221 883 45 000 —  . —

1884 862 529 1 576 210 1 891 985 502 908 187 0G6 258 917 206 965 74 241 4 645 373
1885 893 742 1 739 883 2 020 450 553 839 155 012 278 783 192 895 80 550 6 370 361
1886 954 580 2 604 355 2403 214 427 589 164 045 . 259 967 241791 77 118 23 760 20 261
1887 1 163 884 3 393 640 3 196 778 493 294 229 321 299192 225 497 110100 73 262 9

1888 1 298574 2 933 260 3 774 670 517 294 243 647 392813 222289 114 537 117 785 •>

1889 1 425 439 3 441037 3 605 346 529 302 2G1 397 416 512 258 745 135 227 157 899 49125
1890 1 613 783 4 346 932 3 637 381 581 998 221 296 499 600 378424 169 287 107 676 75 255
1891 1 841 063 3 968010 3 207 994 638 530 243 729 480 555 433 478 172 774 75 925 69 972
1892 1 976 735 5 001 494 2 966 522 682 000 2G0 037 505 074 371199 158 958 56 543 56 490
1893 2 231 873 4 084 305 2 983 000 GG4 032 273 113 560 891 389 23S 164 761 71 380 71 200
1894 2 608 313 4 482 592 3 260 453 674 190 405 661 649 058 492 874 167 835 54 614 70 000
1895 2 830 468 6 212 671 3 312 115 714 523 454 619 732 186 574112 197 177 55 000 65 000
1896 3 437 9S1 5 600 000 4 200 000 883 508 598 755 868 834 — — — 104 577

*) Deutsehland: 18G5 Rohstahl und GuEsstalii, 18GG/71 Stalilfabrikate einśchl. Rohschienen, 1872/96 Flufseisenfabrikate. Vereinigte 

Staaten, Grofsbritaimien, ''Belgien und Sehweden: Blocke. Frankreich und Rufsland: Fertigfabrikate.

Fertigfabrikatcn yon iiber 3 f/2 M illionen Tonnen ent- 

spricht.

Ueber das Vcrbaltnis, in wclchem die Ilauptfabrikatc, 

Scbiencn, Stabeiscn, Staldblecbe und Dralit aus Schwcife- 

eisen einerseits und aus Flufemetall andcrcrscits sich 

entwickelt haben, giebt dic Tabelle I I  Aufschlufe, welche 

den Nachweisungen des Kaiserlichen Statistischen Aintes 

entnommen ist.

D ic Zahlen der Tabelle I I  entroilen uns einigcrmalsen 

auf den hauptsachlichen Gcbietcn cin B ild des Kampfes 

zwischen Schwcifs- und Flufseisen.

Die ersten Pliinkcleicn in dem K am pf Flufseiscń 

contra Schwcifeeiscn fallen in den Anfang der GOer Jabrci 

nacbdem das yon Sir Henry Bessenięr erfundene Ver- 

fabren praktiseli ausgebildet war, yerinpgc dessen es ge- 

lang, durch Entkohlung des gcschmolzencn Roheisens 

vcrmittelst eingepreister Luft einen Flufsstabl bórzustellen, 

der in scinen Eigenschaften dem Tiegclgufsstahl nahe 

kommt, gleichzeitig aber in der Herstellung nur rund ein 

Zehntel von letzterem kostet. In  raschem Kriegszug 

erobert das. neue Materiał, welches in Deutsehland zuerst 

im Jahre 18G1 bei Fried. Krupp hergcstellt wurde, das 

wiebtigc Gcbiet der Scliienenfabrikation.

Nachdcm um die Mitte der GOer Jahre dem Bessemer- 

Konverter der m it saurcm Futtcr ausgekleidete, nach

Martin und Siemens benannte Ilerdofcn sich zugcsellt 

und dies Yerfahren, im Jahre 1871 zuerst auf Borsig- 

wxrk, in Deutscliland Eingang gefunden hatte, fiel auch 

das iibrige Eisenbahnmaterial, 'die Radreifen und Achsen, 

dem Flufsstabl anheim. Dem neuen Materiał gelang cs 

aber, trotz seiner trefflichen Eigenschaften, auf anderen 

Gcbietcn kaum odcr nur in yerhaltnismafsig geringem 

Mafse ais Ersatz fiir das gepuddelte Eisen cinzutreten. 

Es ist bekannt, dafs dic Vcrsuche, die Kesselbleche aus 

Bcsscmerflufseisen zu machen, geseheitert sind. Auch 

Kesselbleche, welche aus saurcm Siemens-Martin-Material 

hergestellt wurden, sind bei uns in Deutsehland stets 

gewissem Mifstraucn begegnet, welches ohne Zwcifel auf

die anfanglichc Yerwendung von Blechen mit zu grofser

Festigkeit zuriickzufiibren ist. W ar spater zu einem 

solchen Mifstraucn auch kein Anlafs mehr, so hatte man 

doch m it dem durcli die anfanglichen Mifserfolgc cr- 

wecktcn Yorurteil zu rechnen; ebensowenig konnten die 

Schmicdc sich an Stabflufeeisen gewobnen, das ihnen 

nicht geniigend schweifefahig erschien.

In  eine neue Phase trat das Ringen um  Absatz, ais 

Ende der 7 0 er Jahre das Entphosphorungsverfahren, 

und zwar kurz hintereinander fiir Birnc und Flammofen, 

erfunden war, und man bald fand, dafe dasselbe er- 

mogliche, das Flufeschmiedeisen, gewohnlich kurzweg
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Tabelle I I .  E r z e u g u n g  an  w ie li t ig e n  Scli w e ifse isen-  u n d  F lu f s e is e n fa b r ik a te n  in  den

J a h r e n  1865 b is  1895 in  T o n n e n .* )

Eisenbahnschienen mit 

Schienen- 

befestignngsmaterial

Ilandelseisen, Profil- und 

Baueisen

Blech 

(aufser Weifsblech)
Draht

Gesamterzeugung 

an Feitigfabrikaten

Scli weifs
eisen Flufseisen Schweifseisen Flufseisen

Schweifs
eisen Flufseisen

Schweifs
eisen

Flufseisen Schweifseisen Flufseisen

18G5 — — — — 7S164 — 34 636 — 606 027 99 543
1866 — — — — 70 180 — 27 502 — 591 475 114 434
1867 — — — — 69 507 — 31641 — 641 523 122 591
1868 — — — — 91485 — 45 385 — 751 467 122 837
1869 — — — — 98 686 — 45 360 — 886 074 161 319
1870 — — — — 86 767 — 44291 — 1 012 769 169 951
1871 320 619 128 406 — — 99119 — 65 962 — 1 179 794 250 947
1872 320 996 179 092 — — 117 425 — 102 659 — 1 178 393 285 582
1873 385 601 186 643 — — 96 046 — 74 705 — 1 166 891 310 425
1874' 364 978 237 894 — — 111 195 — 88 058 — 1 196 986 361946
1875’ 227 976 241 505 — — 120 632 — 121 357 153 1088 785 347 336
1876 126 288 253 746 — — 109 493 3 132 526 7 990 368 366 140
1877 105 070 334 136 524 572 5 087 138 075 1176 146 450 178 1 086 264 411 156
1878 76711 380 457 562138 7 451 147 378 2 053 178361 493 1 193 444 489 151
1879 44 907 341050 596 888 6 048 174105 1897 188 902 4 034 1 150 023 47 S 344
1880 56 565 424 462 671 355 12 784 200 875 3 852 222 322 10 800 1 267 297 624 418
1881 36 981 522 706 712274 12 831 231 292 5 682 233 422 58615 1 349 019 840 224
1882 31 686 532 265 804 558 25 599 260 511 9 132 254 018 124 003 1 496 408 1 003 406
1883 19 851 473 560 798 749 21908 273 884 12 588 214 361 145 030 1 448365 859 813
1884 9 909 400 248 881 828 35412 252 579 24 165 222 903 186 202 1483 261 862 529
1885 23 632 422 349 820 754 56 580 246 037 40 766 220 811 174 313 1 405 682 893 742
1886 13 348 391 635 840 706 69 182 231319 69 915 188 172 221 838 1 352 538 954 586
1887 9 812 456 219 1 015 089 111 859 246 932 88 791 185 032 259 591 1 549 185 1 163 884
1888 21 324 435 189 1 036 266 191 581 239 416 140 564 176 310 235 059 1 558 798 1298 574
1889 23 409 427 899 1 108 735 280 610 24S 733 194 031 216 019 183 311 1 673 449 1 425 439
1890 11232 559 746 1 027 429 307 910 231 283 186 311 122 017 217 264 1 486 658 1 613 783
1891 8199 596 209 972 965 361 660 206 601 218 554 124 780 277 800 1411653 1 841 063
1892 7 366 535 494 887 289 515 173 177 734 252 620 124 072 312 998 1 279 287 1 976 735
1893 11710 ' 483 288 807 894 694 647 118 474 309 391 57 699 394 676 1 078 065 2 231873
1894 6 485 568 819 820 679 875 001 111185 354 327 57 442 447 126 1 061808 2 608 313
1895 1493 493 855 789 804 1 020 700 91318 448 253 36 818 465 647 992 652 2830468
1896 — — — — — — — — 1 046845 3 437 981

*) Yergl. Anm. zu Tabelle I.

Flufseisen genannt, welches geringere Festigkeit, aber 

liijliere Dehnung hat, in zuvcrl;issigcr Bcschalfenheit 

herzustcllen. Numnehr treten basisehe Flufseisenknuppel 

und Platinen in erfolgreiehem Wettbewerb gegen solche 

aus Seliweifseiscn auf, bald in der Erzeugnngszahl das 

letztere uberfliigclnd.

W as die Eisenbaiinschienen einschl. Bcfcstigungsteile 

anlangt, so war die Fabrikation vor 10 Jahren bereits 

in Ilanden des Flufseisens.

In  Draht hat vcrhaltnismafsig friih, namlich im 

Jahre 1886, das Flufseisen das Scli weifseisen eingeholt; 

schon friihzeitig fand das Besseinermetall zu Draht Yer

wendung, das basisehe Materiał erwies sich indes fiir 

dic meisten Zwecke ais noch gecigneter. Infolgedessen 

wogte der K am pf besonders heftig hin und her, fiihrte 

aber auch zum Siege des Flufseisens, das 1895 bereits 

13 mai soviel Draht fiir sich ais Scli weifseisen in 

Anspruch nimmt. Unsere Erzeugung an Draht und 

Drahtfabrikaten wird seit ciniger Zeit durch den ameri- 

kanischen Wettbewerb stark bedningt.

Blechc aus Flufseisen wurden lange Zeit nur in

beschcidenem Mafsstabe hergestellt. Erst langsam, dann 

in machtigen Spriingen, wachsen die Mengen Flufseison- 

blecli, welche heute die der Schwcifseisenbleche um* 

mehr ais das Fiinffache ubertroffen.

In  Ilandelseisen, d. h. Stab-, Formeisen u. s. w.. 

behauptete das Schweifseisen bis zum Jahre  1893 noch 

das Uebergewicht. Das Flufseisen iiberholte dann aber 

machtig das Schweifseisen, ohne Zweifel besonders 

vcrmoge der umfangreichcn Fabrikation von Bautragern, 

welche an Gewicht heute bereits das Doppelte der Schienen 

Uberstcigen. D ic starko Zunahme des Verbrauchs von 

Bauwerkseisen aller Art in unserem Vaterlande ist nicht 

zum geringen Teil den auf Vermehrung des Yerbrauchs 

von Eisen gerichtcten Bestrcbungen des Vereins deutscher 

Eisenhiittenleute zuzuschreiben. Naturlich haben dabei 

die durch die gesteigerte Erzeugung herabgeminderten 

Kosten auch entsprechend mitgeholfen.

Die nachfolgendc Tabelle ist das Ergebnis einer in 

Gemcinschaft m it Ilerrn Dr. Rentzsch von mir erhobencn 

Statistik iiber die Mengen der nach den verschiedenen 

Yerfahren hergestellten Flufseisenarten:
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Tabelle I I I .  E r z e u g u n g  an  F lu fs e is e n  ( a u s s c h l. T ie g e ls ta h l) .

1! 1 o c, k e

Jahr

1894
1895 
189G

Ko nverter-Flufs eisen 

Bessemer %  Thomas %

327 700 -  8,8 2 342 100 -  62,7
315 600 -  7,8 2 520 400 — 62,6
351 500 (6} 7,3 3 004 600 [21) 62,2

Ilerdflufseisen D i r e k te r
sauer °/o basisch °/0 1 o r m g u fs

161 100 — 4,3 907 500 — 24,2 -47 800 —
168 000 — 4,2 1021400 — 25,4 55 100 —
184 100 (11) 3,8 1 293 700 (37) 26,7 65 300 (32)

Dic in tlen K lammcrn angegebenen Ziffern bedeuton die Zahl der Werke. 

Nacli gleich z eitigen Angaben sind heute vorhandcn:

K o nve r te r  

saure basische

2 zu 0,651 6 zu 5 bis 5,51
19 „ 6 t 9 „ 8
4 „ ̂ 5 t 26 „ 10 ,, 12 t
7 ,, 8 t 23 „ 12,5 „ 15 t

6 „ 15 „ 20 t

vaure

19 zu 2,5 bis 10 t*) 
25 „ 10 „ 15t
1 „ 1 5  „ 201

H e r d o f e n

basische

5 zu 3 bis 10 t*)

67 „ 10 „ 15t
60 „ 15 „ 20t
15 uber 201

insgesamt 32 Stuck 70 StOck 45 Stuck 147 Stuck

*) Ausschlierslich lOt.

Dic obige Tabelle zeigt, dafs das basische Yerfahren 

bei uns in den letzten drei Jahrcn wiederum wesentlich, 

und zwar sowohl fiir die Birne wie fiir den ITerd, zu

genommen hat. Sic lehrt uns aber ferner, dafs das 

Ilerdschmelzfahren in unscreir Flufseisenerzeugung eine 

weit grofsere Kolie spielt, ais bisher yicllcicht allgemcin 

angenoinmcn worden ist. Von der 1896er Gesamt- 

erzougung von 4 834 900 t entfallen auf Birnenmctall

3 35G 100 t =  69,5 pCt. und auf Ilerdmctall 1 477 800 t 

=  30,5 pCt.

2. D ic  i ib r ig e n  L  lin  der.

Es wiirde uns zu weit fiiliren, wenn wir das reich- 

haltige Zahlenmatcrial, welches von dcm Redner zu- 

sammengetragen ist, Iiier wiedergeben wolltcn, wir 

beschranken uns daher auf die beiden Tabellen IV  

und V , welche die Produktionszahlcn fiir die beiden 

hinsichtlich der Mongo an erster Stelle stohenden Staaten 

Nordamerika (Yer. Staaten) und Grofsbritannien ent

halten.

Tabelle IV . E r z e u g u n g  an  F lu & e is e n  in  den V er. S ta a te n  von  1865 b is  1896.

J a h r
Besscmer-

stahl
Herdstahl Tiegelstahl

Insgesamt

einschliefslich

yerschiedenem

Stahl

Jah r
Bessemer-

stahl
Herdstahl Tiegelstahl

Insgosamt

einschliefslich

yerschiedenem

Stahl

1865 0 0 ? 13 848 1881 1 396 235 133 301 81427 1 614 258
1866 0 0 ? 17216 1882 1 538 923 145 634 77 188 1 765 070
1867 2 722 0 ? 19 963 1883 1 500 983 121 266 72 984 1 708 865
1868 7 710 0 ■; 27 223 1884 1 397 539 119 395 54121 1 576 210
1869 10 885 907 *> 31 760 1885 1 543 741 ,135 510 58 521 1 739 883
1870 38100 1361 ? 68057 1886 2 305 497 222 477 73 124 2 604 355
1871 40 822 1815 1 74 710 1887 2 983 010 327222 76 582 3 393 640
1872 108 955 2 722 26 543 145 289 1888 2 551 340 319 347 71 403 2 933 260
1873 154 806 3175 31 556 202 075 1889 2 977 087 380 536 77 079 3 441 037
1874 174110 6 350 32 955 219 250 1890 3 747 893 521 444 72 314 4 346 932
1875 340 648 8 209 35 742 396 165 1891 3 299 376 589 029 73 748 3 968010
1876 477 153 19 495 35 725 541 900 1892 4 235 130 680 607 86 064 5 001 494
1877 508 532 22 707 36 676 578 921 1893 3 267 137 749 696 64 631 4 084 305
1878 664 233 32 741 38 921 743 931 1894 3 628454 797 495 52 529 4 482 592
1879 842 711 51 063 51507 950 550 1895 4 987 674 1 155 377 68 749 6 212 671
1880 1 091 449 102465 65 699 1 267 700 1896 3 982 624 1 600 000 ? 5 670 000*)

*) Geschatzt.

Es ist zu bemerken, dafs der basische Konvertcr- 

prozefs in den Vereinigten Staaten nur Ycrsiichsweise 

in Steelton und einige Zeit von 1888 ab in Pottstown 

betrieben wurde, die im  vorigcn Jalire in  Troy fertig- 

gestellte, aus drei 15-tons-Birnen bestehende Anlage

wurde erfolgreich auf kurze Zeit in Betrieb gesetzt, 

liegt aber jetzt wiederum still.

Fiir Schwei&eisen besteht in  Amerika eine Nacli- 

weisung nicht, cin Vcrgleich m it der Flufecisenerzeugung 

ist daher nicht anzustellen.
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Tabellc V . E r z e u g u n g  von G r o f s b r i t a n n ie n  an  S c h w c i is e is c n lu p p e n ,  B e sse m er-  u n d  H e r d b lo c k c n

u n d  F lu f s c is c n  i i b c r h a u p t ,  in  m e tr . T o n n e n .

Jahr Schweifselsonluppcn Bcsscuierblocke Besscmcrscbicnen Herdblocke
liessemer-

blocke
pCt.

Ilcrd-
blocko
pCt.

Gesamterzeugung an FJufs- 
eisen in Blocken einschl. 
Tiegelstalil und anderein 

Spezialstahl

1868 — 110 000 — — — — 260 000
18G9 — 160 000 — — — — 275 000
1870 — 215 000 — — — — 286 797
1871 — 329 000 — — — — 410 585
1872 — ■ 410 000 — — — — 497 987
1873 — 496 000 — 77 500 86,5 13,5 588 437
1874 — 540 000 — 90 500 85,7 14,3 643 317
1875 — 620 000 — 88 0C0 87,5 12,5 723 605
1870 — 700 000 400 000 128 000 84,5 15,5 851 659
1877 — 750 000 516 534 137 000 84,4 15,6 904 507
1878 — 820 447 632 348 175 000 82,4 17,6 1 117 930
1879 — 847 863 528 555 175 000 82,9 17,1 1029 522
1880 — 1 061 092 744 636 251 000 80,8 19,2 1 320 561
188J 2 724 048 1 464 786 1 040 120 338 000 81,2 18,8 1 808 728
1882 2 886 998 1 700 428 1 246 568 436 000 79,6 20,4 2 24 5 666
1883 2 774192 1 578 234 1 114 729 462 788 77,2 22,8 2 041 624
1884 2 276 383 1 320 471 797 526 482854 ’ 73,2 26,8 1 891 985
1885 1 941 70.3 1 324 499 717 889 592761 69,0 31,0 2 020450
1886 1 642 568 1 600 403 742 028 705 256 69,3 30,7 2 403 214
1887 1 728 533 2 122 833 1 038197 996 802 68,0 32,0 3 196 778
1888 2063 976 2 065 319 995 958 1 313 226 61,1 38,9 3 774 670
1889 2 289 816 2 175 046 958 137 1 452 036 59,9 40,1 3 605 346
1890 1 953 992 2 047 080 1 035 920 1 589 227 56,3 43,7 3 637 381
1891 1 761 634 1 668 277 673 277 1538770 52,0 48,0 3 207 994
1892 1 585 669 1524 823 544 409 1 441 531 51,4 48,6 2 966 522
1893 1 385 917 1517 109 589 156 1 479 610 50,6 49,4 2983 000
1894 1 360 470 1 559 930 608 116 1 600 523 49,4 50,6 3 260453
1895 1 166 280 1 559 782 614 007 1752 813 47,1 52,9 3 312115
1896 1 200 000*) 1 844 895 830 656 2 354 636 43,9 56,1 4 200 000

*) geschatzt.

Von den in Tabellc V  in der zweiten Kolonne an- 

gegebenen Mengen entficlen auf basisches Birnenmetall 

in  den letzten Jah ren : 1893 17,5 pCt., 1894 25,7 pCt.,

1895 28,7 pCt. und 1896 25,1 pCt. der Gesamtmengc. 

D ie Ausniitzung der basisehen Fiittcrung im  Konverter, 

welche in Grofsbritannien auffallend znriiclcgcblicben war, 

hat somit neuerdings Fortschrittc gemacht.

D ic Herstellung von Herdllufeeisen hat sieli seit dem 

Jahre 1873, in welchem sie m it 77 500 t begann, in 

iiberrascliender Weise entwickelt, sie nimmt stiindig an 

Bedeutung zu, und dic Abnahme, welche die Erzcugungs- 

ziffern der Jalire 1892 und 1893 im Vcrhaltnis zu dem 

1891er Riickschlag des Bessemerflufseisens erfuhren, 

fallcn vcrhaltnismalśig und absolut so wenig in die 

Wagschale, dafs im  Jahre 1894 die Ilerderzeugung die- 

jenige der Birnc iibcrfliigelt und im  Jahre 1895 schon 

um  200 000 t mehr ais dic aus letztcrer ist. D ic Ver- 

mchrung fiillt hauptsachlicb auf Cleveland und Schott- 

land, welche zusammen 1,3 M ili. Tonnen liefern.

Dio im  basiseben Ilerd erzeugten Mengen spielen 

gcgeniibcr den im  sauren Herd hergcstcllten nur eine 

geringe Rolle.

In  den Schlufsbetrachtungen beschiiftigt sich Redncr 

m it der auflallcnden Thatsache, dafe trotzdem —  die 

Richtigkcit einer friiher aufgestelltcn Bchauptung voraus- 

gesetzt —  90 pCt. aller bekannten Eisenerzlager wegen 

ihres hohen Phospliorgchaltes fiir den sauren Bessemer-

prozefs nicht tauglich ist, der basische Prozcfs eine 

vcrhaltnismafsig so geringe Rolle spielt. Von den drei 

fiihrenden Staaten babo nur Dcutschland ausgiebigen 

Gebrauch von dcm Entphosphorungs - Yerfahren im 

Konverter gemacht.

Diese Yerscliiedcnartigkeit der Entw icklung sei selbst- 

redend in erster L in ie von der Beschaflcnhcit und den 

Kostcn der zur Yerfiigung stehenden Erze abhangig, 

aber ein crheblicher Anteil sei auch den Verkehrs- 

verhaltnissen, sowie cingewurzelteu Gewohnheiten und 

nationalen Eigcntumlichkeiten zuzuschreiben. Dalś in 

Dcutschland das basische Verfahren in wcitgchcndstcm 

Unifang E ingang gefunden hat, kiinne man in erster 

Linie dem Umstand zuschreibcn,' dafs die phosphor- 

freien Erze bei uns seltcn seien, und bei den hohen 

Transportkostcn es, abgesehen von einzclnen, durch be

sondere Verhaltnisse ausgczeichneten Bessemerwerkcn, 

hochstens bei den am Wasśer gclegenen Werken in Frage 

kommen kiinne, ob es rortcilhafter fiir sie ware, basisch 

oder saucr zu arbeiten. Das basische Verfahrcn, 

welchem von der Stunde seines Bekanntwerdens an 

dic dcutschen Eisenliuttenleute ihre grofstc Aufmerk- 

samkeit zugcwandt haben, werdc auch von den fiir 

den Bczug auslandischcr Erze giinstigst gelegenen Werken 

vorgezogen, sodafs diese, wo sic die einheimischen Erze 

infolge feurer Eiscnbahnfrachten und mangelndcr Kanal- 

verbindungcn nicht in genugendem. Mąjsc bezielien
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konnten, phosphórhaitigo Erze aus dem Ausland in 

grofsen Mengcn bezogen. Das basische Verfaliren sei 

yon dem deutschen Iliitteńinann wisscnschaftlich und 

technisch ausgebildet und auf die lieutige Iiolie Stnfc 

der Yollkommcnheit gestellt worden. Der Betrieb, 

welcher anfiinglich nicht geringe Seliwierigkeiten geboten 

habc, sei in muheyoller Arbcit auf unanfeclitbarc 

Sieherheit gcwiihrcnde Grnndlagen gestellt und die Um- 

wandlungskostcn seien durch sacbgemiifse Vcrwertung 

der Nebcnerzcugnisse so vermindert worden, dafs sie in 

den meisten Fallen sich nicht hoher ais im saurenYer- 

faliren stellen diirften.

Grofsbritannien beziehe kaum phospliorhaltiges Eisen- 

erz aus dcm Ausland, habc sich aber von letzterem um 

so mehr 'abhiingig gemacht in Bezug auf Bessemererze, 

namentlich Hamatite von Bilbao. Grofsbritannien habe 

im  Jahre 1896 nicht weniger ais 5 503 155 t aus- 

liindisches Erz im Gesamtwert von iiber 75 M ili. Mark 

eingefiihrt.

D ic Engliinder seien trotz mancher vorgenommener 

Umwiilzungen von einem gewissen konservativen Zuge be- 

herrscht, welcher wohl dazu beigetragen habe, dafs sie 

die auf ihrem eigenen Bodcn entstandene Eriindung der 

Entphosphorung nur wenig ausgenutzt haben.

D ie geringe Anwendung des basischcn Verfahrens 

in Nordamerika fiihrt Redncr hauptsachlich auf das 

Yorhandensein der ungeheuren fiir das Besseinerverfahren 

gceignctcn Eisensteinlager am Lake Superior zuriick, deren 

Erze bei ihrer leichten Gewinnbarkeit, den yorziiglichen 

Einrichtungen fiir Massentransportc in Amerika fiir einen 

yerhiiltnismafsig niedrigen Preis auf weitc Entfcrnungen 

bezogen werden kiinnen.

Darauf crhielt Ilerr K in t z le  (A a c h e n )  das W ort 

zu einem Vort.rage iiber den T h o m asp ro zc fs . An- 

kniipfend an den Yortrag des ITerrn Schrocdter beschiiftigt 

sich Rcdner zunachst m it don Griinden fiir die. starkę 

Yerbreitung des Thomasprozesscs und betont besonders, 

dafs die Vervollkonininung des Prozesses die Moglichkcit 

gegeben habe, ein Materiał zu erzeugen, wie man cs 

bis dahin nicht erzeugen konnte, und dafs dadurch dcm 

Flufseisen Gebicte erschlossen seien, die ihm  bisher 

unzuganglich waren. M it der Notwendigkeit, sich neue 

Gebiete zu orobern, habe der Prozels hinsichtlich der 

Verbesserung der Qualitat gleiclien Schritt gehalten. 

Zunachst habe sich dic Verbesserung auf die Fiirsorge 

fiir das Gebiet des chcmischen und mcchanischen 

Priifungswesens erstreekt. Hinsichtlich des ersteren seien 

neben der besseren Einrichtung der Laboratorien besonders 

die Schnellmethoden — meistens mafeanalytische —  zur 

Bewaltigung grofser Massen von Untersuchungen ent- 

wickelt worden. Zur Ausfiihrung mochanischer —  

Zcrreilś-, Biege- und Schmiedc- —  Proben seien eben- 

falls zwcckmafsige Maschinen fiir den Massenbetrieb 

cingcfuhrt. Hand in lland  mit dem Fortsehritt in

Bezug auf Priifung der Qualitiit —  so falirt Redncr 

fort —  ging auch bessere Erkenntnis aller Anlbrdeningen 

des Prozesscs, bezw. technischer Vorbcsserungen in allen 

Zweigen des Betriebes.

W iihrend zu Beginn des Verfahrens es yiclerlci 

Versuclic bedurftc, um eine einigermafsen befriedigende 

Ilaltbarkeit der basischcn Ausfutterungen zu erziclen, 

so ist diese heute eine durchweg gute. D ic Auswahl 

moglichst reiner Dolomite, dio Erkenntnis, wic dieses 

Materiał sinterhart gebrannt sein und moglichst 1’risch 

gebraucht werden miisse —  die wcitere Erkenntnis, 

welche Rollc insbesondere gut und glcichmafsigzubereitcter 

Theer spiclt, —  das alles brachte eine wescntlich bessere 

Ilaltbarkeit der Masse zustande. Dazu kommen Vor- 

besserungen in der Ilerstellungsart der Masse und in der 

Herstellung derKonverter\vandungen und der Bodcn selbst.

W iihrend fiir  die Herstellung der W aiulungen an- 

fiinglich gebrannte Steine, dann rolie im Konvcrter ge- 

stampfte Masse gebraucht wurde, werden jetzt meist die 

W andungen m it geprefsten ungebrannten Steinen aus

gefiihrt.

In  bezug auf dic Bodcn hcrrscht wohl noch meist 

die altc Praxis des Haridstampfers um holzerne oder 

ciserhe Nadeln herum. Neuerdings ist der sinnreicli 

gebaute, schon ziemlich verbreitete Versen-Bodcnstampl- 

apparat wohl dazu bestimmt, diese Methode allgomach 

zu yerdrangcn.

In  den ersten Jahren des Thomasverfahrens wurde 

alles Roheisen in Kupolofen umgeschmolzon. Nach und 

nach, ais sich in den Hochofenreviercn Thomasstahlwerke 

cinbiirgerten — wie dieses zunachst besonders an der 

Saar der Fali war — , wurde.von dem indirekten Vcr- 

fahren zum direkten Yerfahren ubergegangen, also der 

direktc Verbrauch des yom Hochofen kommenden 

fliissigen Eisens eingefiihrt. Spiiter gcsellte sich zu dem 

erst mit der Pfanne ausgefiihrtcn Verfahren dasjenige 

des Zwischenapparates, des „Mischers". Heute sind 

alle drei Verfahren noch in Anwendung und diirfen fiir 

jedes derselben VorzUgc und Nachteile boansprucht 

werden; jedes hat aber in seiner Art stetige Fortschritte 

gemacht.

Das Kupolofenveriahren, das altestc von den drei en, 

gewahrleistet die griifste Unabluingigkcit des Stahlwcrks 

von den Hochofen in bezug auf Betrieb und auf Aus

wahl der Roheisen-Qualitaten und -Mischungeii. Diesem 

Vcrlahrcn niihert sich am meisten in der Beziehung das 

Mischcrverfahrcn und deinnach folgt das direkte Pfąnncn- 

yerfahren. Dem Vorteilc des Cupolofenyerfahrens stellt 

der Nachteil der grofseren Kosten gegeniiber.

An der Saar und in dem Minetterevier uberhaupt 

bestand bis vor wenigen Jahren durchweg der Gebrauch, 

direkt mittels Pfanne zu konvertiorcn. D ie Mifsstande, 

dic dieses Verfalireh m it sich bringt und die 

darin bestchen, dafi das Stahlwerk . zu sehr abhangt 

von der Qnalit;it und der Quantitat des Boheisens,
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das dem jeweiligcn Gang des Hochofens entspracli, 

machen es erkliirlich, dafe es wohl nicht lange mehr 

dauern wird, bis schon aus diesem Grunde allein die 

meisten Werke —  wie heute schon grofstenteils der 

Fali ist —  zu dem Mischer iibergehen werden.

Hat der Mischer nun noch —  wie es thatsachlic.il der 

Fali ist —  eine ansehnliche Ausscheidung des Schwefels 

zur Folgę, so ist damit fiir die Sache des Mischers 

ein um so grofseres W irkungsfeld geboten.

Einen wescntlichen Faktor fiir den Haushalt des 

Prozesses bildet der Kalkzuschlag. —  Dafs der K alk  

thunlichst frisch sein miisse, war friih erkannt, dahor 

haben viele Werke es vorgezogen, sich friihzeitig, 

obwohl raumlich fern von Kalkstein, diesen zu besorgen 

statt Kalk, und die Kalkiifen in der Nahe der Ver- 

brauchsstellen zu haben. Trotzdem sind auch heute 

beide Verfahren noch neben einander zu finden.

Die Zufuhr des Kalkes gcschieht durcliweg mittels 

iiber den Konvertermiindungen angebrachter Trichter, 

die, m it Schieber versehen, ihren Inhalt nach unten 

abfliefeen lassen konnen.

Das Quantum Kalk, das selbstverstandlich abhangig 

ist von der Qualitiit Si und P. die auszuscheiden sind, 

variicrt bei allen Werken auteerdem ziemlich erheblich. 

Durcliweg mufs ein Ueberschufs von 3 bis 8 pCt. an

gewendet werden. Wesentlich ist dieser Ueberschufs 

beeinflufst worden durch die Versuche, den P2 0 5-Gehalt 

thunlichst zu erhohen, um dadurch die Sehlacke wert- 

voller zu machen; sonst hangt es auch ab von der 

Temperatur des Roheisenbades.

Grofse Aufmerksamkeit wurde der Zufuhr der Wind- 

mengen und der Bemessung derselben zugewandt. Die 

Bęrechnungen ergaben iiberall bedeutend groiśere Wind- 

mengen durch die Geblasemaschinen angeliefert, ais 

wirklich fur die Arbeit im Konverter notwendig. —  

Diese Erkenntnis fiihrte zu verbesserten, meist mit 

grofseren W indbehaltern versehenen Rohrleitungen, zu 

besseren Windkasten an den Konvertern und nament

lich zu verbessertem und grofserem Bodendurchmesser 

m it vergrofserter Diisenzahl.

A lle diese Verhaltnisse brachten dann einen geringeren 

Auswurf, gestatteten daher grofsere W indmengcn pro 

Zeiteinheit, ermoglichten ein rafeclieres Blasen, ver- 

ringerten den Abbrand und gestatteten eine Erhohung 

der Produktion. Diese brachte dann ihrerseits wieder 

grofeeres Gewicht fiir den Satz im  Konverter und 

fiihrten zur Vergrolscrung der Konverter. Ileute kann 

man ais Blasezeit durchschnittlich , wohl 1 Minutę fiir

1 t Blocke annehmen. Das Satzgewieht ist vielfach 

auf 12 bis 15 t gestiegen. Der Abbrand bewegt sich 

zwischen 13 und IB  pCt., wovon 8 bis 9 pCt. durch

weg wohl auf die auszuscheidenden fremden Bestand- 

teile ais Si, S, Mn, P  und C entfallen. Der Rest 

entfallt indes immer noch auf Fe. An Gehalt von Si 

arbeitet man nach wie vor m it niogliehst geringen

Mengen, 0,3 bis 0,7 diirfte die Grenze sein. Dasselbe 

ist der Fali fiir S, der durchweg im Konverter 0.10 pCt. 

nicht iibersteigt. P-Gehalt wird durchweg zwischen

1,7 bis 2,2 pCt. liegen. Ueber die Rolle des Mn- 

Gehakes sind auch heute noch die Ansicliten ver- 

schieden. Wahrend viele mit 1 pCt. und darunter im 

Konverter arbeiten, wollen andere mit 1,6 bis 1,8 pCt. 

und mehr am besten und billigsten faliren. —  Ich fiir 

meinen Teil mufs dem Mangangehalt eine grofse Rolle 

im ganzen Haushalt des Thoinasslahlwerkes zuschreiben.

—  Ohne eine geniigende Menge Mn in der Mischung 

und ebenfalls eine solche im lertigen Stalli ist qualitativ 

und billig nicht gut zu arbeiten.

Ais Einrichtung fiir das Gicfsen der Blocke hat 

man an der Saar, in Luxemburg und in Nordfrankreich 

durchweg an dem System der runden Giefsgruben fest- 

gehalten m it hydraulischem Centraldrehkrahn feststehend. 

Meist ist das Zweisystcm zur Anwendung gekommen, 

also 2 Konvcrter mit 1 Centralgiefskrahn. — Andere 

Anlagen haben 3 Konverter auf einem solchen Central- 

kralin. In  neuerer Zeit und namentlich in Rheinland 

und Westfalen ist fast iiberall das System des fahr- 

baren Giefskrahns angewandt. E in  solcher Krahn ge- 

stattet eine dreifache Bewegung der Pfanne —  kon- 

zentrisch, kreisformig und senkreclit. D ie Konverter, 

meist 4 an Zalil, sind dann auf einer Linie aufgestellt, 

und die Halle der Giefsgruben, ebenfalls in einer Linie 

parallel zu derjenigen der Konverter, ist dann rechts 

und links von der KonverterhaIle aufgestellt. Bei 

grofsen Blocken gcschieht das Giefsen meist von oben, 

bei kleinen Blocken auch oft .wohl von unten in Ge- 

spannen von oft 20 bis 30 und mehr Stiick. Bei 

diesem Giefsen von unten erwahne ich ais augepscheinlich 

vorteilhaft das in dem Ilasper Werk in Ausiibung 

stehende ihm patentierte Verfahren des Abscherens der 

Blocke von ihren Rinnen.

Nicht unwesentlich giinstigere Verhiiltnisse sind 

iiberall gcschaffen worden fiir Schlackenabfuhr, — die 

friiher meist ungiinstig lag und fiir die zu wenig Platz 

Yorgesehen war.

F iir harten Stahl sind die Patente Darby, die zu 

den Phonix - Patenten und demnach zu den Patenten 

Dudelingen und Oberhausen gefiihrt haben, von mals- 

gebender Bedeutung geworden und ist die Schwierigkeit, 

mittels des Thomasprozesses Stahl hoheren Hartegrades 

zu erzeugen, im Laufe der Zeit bedeutend herab- 

gemindert worden. Dieses ist erst recht der Fali, seit- 

dem man sieli daran gewiihnt hat, das Silicium  in 

Form von FeSi und das A lum in ium  fiir den gleichen 

Zweck und zur D ichtung des Stahles zu verwenden, 

wie dies in neuerer Zeit wohl allgemein der Fali ge

worden ist.

Eine Frage, die von wesenllichstem Einflufe auf 

die Ausbreitung und s.chnelle Entw icklung des Thomas- 

verfahrens gew’orden ist, ist die Yerwendung derSchlacke
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fiir die Landwirtschaft. —  Nachdem man durch eine 

grofse Zalil von Patenten 7.11 Anfang der 80 er Jahre 

vcrsucht hatte, die Schlacke aufzuschlieisćn, den P2 0 5 

derselben zu Superphosphaten .uhcrzufiihren, stellte sich 

bald —  namentlich durch die Versuche von Prof. Wagner 

heraus, dafs dieselbe oline irgend welches andere Zuthun 

ais feine Verteilung, durch die Atmospharilien allein 

aufgesclilo?sen wird und die P2 0 3 den Pflanzen zu- 

giinglich gemacht werden kann.

Wahrend lange Zeit der hohe Gehalt an P2 0 5, also 

moglichst Konzentration oberster Grundsatz war, stellte, 

sich namentlich durcli die Versuche des auf dem Vcr- 

suchsgebiete dieser Schlacke hocliverdienten Prof. Wagner- 

Darmstadt heraus, dafs nicht sowohl der hohe Gehalt —  

ais solcher — sondern der grolstmoglichste Gehalt an 

Citratloslichkeit den wahren W ert bildeten. D a  sieli 

nun bald herausstellte, dafs die Citratloslichkeit wesent- 

lich beeinflufst war durch dic IIolio. des Gelialtes an 

Si 0 2, so mufstc nach dieser Richtung die Schlacke 

nunmehr wieder beeinflufst und zubercitet werden, 

entweder durch hohen Gehalt an Si im Eisen oder durch 

nacbtraglichcn Zusatz von Si 0 2.

Der darauf folgende Yortrag des Direktors M a lz-  

Oberhausen betraf den B e sse m e rp ro ze fs . Ob wolil 

nach den vorangegangenen Ausfiihrungcn der Besscmer- 

prozefe an Bedeutung fiir Deutscliland verloren hat, 

so ist er doch ais Bahnbrecher fiir die Flnfseisenindustrie 

von grofsein Interesse. Redner weist darauf hin, dafs 

der Bessemerprozefs bald nach seiner Aufnahme, nach- 

dem die ersten grofseren Schwierigkeiten ■ iiberwunden 

waren, zu den iibertriebensten HolTnungen gefiilirt habe, 

welche auf eine yollstiindigc Verdr;ingung von Schweifs- 

eisen und Tiegelstahl durch das Birnenprodukt gerichtct 

gewesen seien. Diese hatten sich indessen nicht erfiillt,. 

vielmehr cigne sich der Bessemerprozefs zur Erzeugung 

von Massenmaterial, ak-o Schienen, Achsen, Bandagen etc. 

Nach gedriingter Schilderung der allinahlichen Ent

wickelung des Verfahrens geht Redner auf einige Be- 

sonderheiten d0s amerikanischen Bessemcrbetriebes ein. 

Fiir denselb$nist die rasche Aufeinanderfolge der Chargen 

und der geringe Siliciumgehalt im Eisen charakteristisch. 

Das Roheisen enthalt im Durchschnitt 3,3 bis 3,7 pCt. 

KolileąMolT, 0,5 bis 1,0 pCt. Mangan, 0,06 bis 0,08 pCt. 

Phosphor, 0,05 bis 0,08 pCt. Schwefel und je  nach der 

Arbeitsweise und der Leistungsfiihigkeit der Werke

0,6 bis 2,5 pCt. Silicium.

Redner scliliefst mit dem Bemerken, dafs, wenn auch 

die Ricsenproduktion der amerikanischen Werke uns in 

Erstaunen setze und die Produktionsmenge der beimiseben 

Werke in Sehatten Stelle, doch ein Vergleich in bczug 

auf Qualitiit, Esaktheit und Viclseitigkeit der Betriebs- 

weise nicht zu unseren Ungunstcn ausfalle. Immerhin 

sei uns in Amerika ein starker Konkurrcnt erstanden, 

demgegeniibcr cs gcwifs der grii&ten Anstrengung be-

diirfe, um unsere Absatzgebiete zu erhalten und zu 

erweitern.

Nach einer kurzeń Diskussion, welche sich an diese 

Yortnige kniipfte, folgte der Vortrag des Direktors 

S p r in g o r u m  - Dortmund iiber den M a r t in p ro ze fs *  

Auch der Martinprozefs vcrdankt, wie Redner einleitcnd 

bemerkt, seine iiberraschende Entwickelung yornehmlicb 

der E infiihrung des basischen Verfabrens. Er fand 

wegen der vorziiglichen Qualit;it des basischen Flufseisens 

und seiner geringen Anlage- und Betriebskosten auch 

auf kleineren Werken Aufnahme, welche bisher au f die 

Herstellung gepuddelten Materialcs angewiesen wareii. 

Infolge dieser Ausbrcitung weisen einzclne Martin werke 

weit griifsere Yerschiedenbeiten au f ais die Tliomas- 

und Bossemerwerke, es ist daher eine erschopfende Be- 

richterstattung sebr erschwert. Redner besebrankt sich 

im wesentlichen auf die basischen Anlagen und bcriihrt 

zunachst die Yerbesserungen in der Ausfiihrung der 

Gaserzeuger.

Die alten Siemensgeneratoren mit ihren Blechleitungen 

vcrschwinden mehr und mehr und machen dem Schaeht- 

generator m it ąuadratischem, rechteckigem oder rundem 

Querecbnitt, gemauerten Gasleitungcn und Unterwind- 

betrieb Platz. Zur Erzeugung des Unterwindes wendet man 

an Stelle der friiher zu diesem Zweck allgemein benutzten 

Danipfstrahlgebliise vielfach Ventilatoren an und fiihrt den 

Dam pf durch eine getrennte Leitung unter den Rost. 

Diese Anordnung bietet don Vorteil, dafs Dam pf und 

W ind  unabhiingig voneinander reguliert werden kiinnen-, 

was von grofsem Einflufs auf den Gang des Generators 

ist. D ie Windpressung betragt 80 bis 100 mm Wasser- 

siiule, man vcrgast dabei in einem Generator von 4 m 

Hohe und 2 m Durchmesscr etwa 7 t westfiilische Gas- 

kohle in 24 Stunden. Die Benutzung geprefster Ver- 

brennungsluft im Martinofen findet sieli bis jetzt nur 

yereinzelt.

D ie Gase, der Schachtgeneratoren enthalten bis

28 pCt. CO und 12 pCt. I I  und gelangen je  nach. der 

Entfernung des Generators vom Ofen m it 500 bis 800° C. 

in die Kammern. Sind Gaskammcm vorhanden, so

konnen sieli also in denselben die Rauchgase nur bis 

zu dieser Temperatur abkiihlcn, fehlen die Gaskammern, 

so reicht die Verbrennungsluft allein nicht aus, um dic 

in den Luftkainmern aufgcspeicherte W iirme aufzunehmen, 

cs entstehen also auch in diesem Fali Warmeverlustc: 

Um diese zu vermeidcn, wird in einem Aufsatz von 

Bayard iiber den Taylor-Generator vorge'schIagen, die 

iiberschiissige Wiirme zum Ueberhitzen des Dampfcs 

und zum Vorwiłrmen des Generatorwindes zu be

nutzen und zwar mittels des Temperaturtfechslcrs von 

ITeurtey & Fiehet.

Die Unbequemlichkeit, dafs die m it geprefster Luft

betriebenen Generatoren grofse Mengen Fliigstaub und

auch Rufe erzeugen, hat man durcli Einsclialtung ge
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raumiger Staubkammern zwischen Generator und Ofen 

śo weit beseitigt, dafs sie kauni noeli empfunden wird.

Bei Anlagc der Oefen sorgt man heute vor allen 

Dingen dafiir, dafs jeder Ofen einen eigencn, kniftig 

wirkeńden Kamin erliiilt. D ie neneren Of/nkonstruktiorien 

erstreben ferner miiglichst vollkommene Entlastung der 

Teile, welclie liohere Tomporaturen auszuhalten haben, 

wic die Wando und Gewolbe der Kammern.

Die Anordnung der Gas- und Luftziige erfolgt noeli 

immer nacli sehr yerschiedencn Grundsatzen, man liort 

indessen neuerding-i in Amerika und aucli in Deutsch

land yielfach dii; Ansicht, dafs die cinfachste Form, 

namlich je  ein Gas- und Luftzug fiir jeden Kopf, iiber- 

einanderliegend, sich am besten bewahrt. D ic Gas- 

und Luftziige werden nicht wie friiher direkt auf das 

Gitterwerk der Kammern gorichtet, sondern miinden ent- 

weder iii seitlich arigeordnete Schlackcnkammern oder in 

Abteilungon der Gas- und Luftkammern, die nicht mit 

Gitterwerk vorsolien sind und den Zweck liaben, herab- 

tropfende Schlacke aufzunehmen und vom Gitterwerk 

fern zu halten. Ais zweckmafsig fiir die Haltbarhcit 

und hohe Erzeugungon haben sich lange Kopfc erwiesen, 

lange. und flachę' Herdc und hohe Gewiilbe.

Bei Bemcssung des Ofeninhaltes und des Chargen- 

gowiehtes spricht hiiufig dic Riicksicht au f Nebenbetriebe 

oder die Notwcndigkeit, viele kleine Blbcke z<i giefsen, 

mit. Ist man in dieser Ilinsicht unbeschrankt, so wahlt 

man in Rheinland-Westfalen in der Rogel 15 bis 20, 

auch wohl 25 t. In  Amerika fiilirt man neuerdings 

m it gutem Erfolg dreli- oder kippbarc Oefen System 

Wellman und Campbell aus. D ie Illinois Steel Co. 

besitzt Wellman-Oefen zu 30 und 50 t, die Pennsyhania 

Steel Co. 8 Campbell-Oefen zu 50 (, das erstgenannte 

W erk ist jetzt sogar m it der Erbauung eines 75 t-Olons 

beschiiftigt.

M it der Steigerung dor Ofcnorzeugung und des 

Chargengewichts wuchsęn auch die Schwicrigkciton, dic 

Giefsgrube rasch zu raumen und fiir den folgenden Gufs 

herzurichten. Man ging deslialb zunachst dazu iiber, 

die friiher unmittelbar vor den Oefen bcfindliche, nur 

von einer Seite zugangliche und durch den' Ofenbetrieb 

sehr eingeschrankte Giefsgrube zu verlogen. Es hat 

eine Reilie von yerschiedencn Anordnungen Verbrcitung 

gefunden.

Redner erwahnt sodann die zum Giefsen kleiner 

Blocke in Anwendung stehenden Methoden yon Bertrand- 

Kurzwernhart, die auf dom Ilasper Werke gcbrauch- 

liche, sowie die dem Diroktor Rodig von der Baildon- 

hiitte patentiorte.

Ais hiichste Durchschnittsleistnng basischer Oefen 

m it Schrotbetriob werden 90— 1 Ot) t in 24 Stunden an- 

gegebon. Ilinsichtlich des hergestellten Materials wird 

iiber den wcscntlichon Fortschritt fiir die sauren Oefen 

durch Verwendung der entphosphorten Abfallc des 

Thomas- und basischen Martinprozosses berichlet. Ein

Fortschritt sei auch fiir die basischen Oefen dadurch 

erziolt, dafs man gelernt habe, auch harte Sorten, welche 

friiher dem sauren Ofen zufielen, darin zu erzeugen. 

Durch geeignetc Anwendung der fiir die zahlrcichen 

Qualitatsstahle erforderlichen Zusatzmaterialien und vor- 

besserte Leitung des Schmelzprozesses sei man dahin 

gekommon, unter Ausnntzung der Vorteile, welche der 

basisehe Prozofs biete, Martin-Hartstahl in der heutigeń 

yorziiglichen Qualitat herzustcllen. (Schlufs folgt.)

Ueber (lic Bildung der skimdinaTisehen 
Eisenerzlager.

Von Prof. Vog t  in Christiania.

In  geologischer Beziehung konnen dic auf dor skandi- 

navischen Ilalbiusel vorkommenden Eisenerze in 3 grofee 

Ilauptgruppen gcteilt werden, n iim lich:

1. Titanhaltige Eisenerze ais Aussondcrung in yer

schiedencn etwas basischen Eruptivmassen, wie zu Taberg 

in Smitland;

2. Erze, gebildet durch eruptiyc Naehwirkungen in 

der Nahe Yerschiedoner Eruptivmassen, wie die zahl- 

reichcn Vorkommen in den Silurschicfern cntlang den 

Christiania-Graniten;

3. Lagerartigc Eisencrzi;. die uns hier naher be- 

schaftigon.

Aufserdem giebt es wahrschcinlich nobli mehrorc 

geologische Eisencrzgruppen, dic bisher nicht zum Gegen- 

stand einer griindlicheren Untersuchung gemacht wurden.

Zu  der grofsen Hauptgruppe der lagerartigon Vor- 

kommon reehnen wir alle Eisenerzlagerstatten Mittel- 

schwedons (Persbcrg, LSngban, Nordmark, Striborg, 

Dalkarlsberg, Grangesberg, Bispberg, Dannemora etc.), 

ferner die norwegischen Vorkommen von Dunderland, 

Navcrhangcn etc., dio Erze der Gegend von Arcnsdal, 

Nissedal u. a., dagegen bin ich zweifelhaft, ob die nord- 

schwcdischen Erzberge Gellivara, K irunavara etc. auch 

dieser gemeinsamen grofsen Gruppe beizuzahlen sind. Aber 

wegen der ausgepragtcn Analogie z. B. m it Granges

berg und Nissedal seheint dies das wahrscheinlichste zu 

sein; doch kenne ich Nordschweden nicht.

In  Mittelschwcden hat man die Eisenerze bekanntlich 

in eine lleihe yon Untergruppen eingeteilt. Diirrerze 

(torrstonar), Apatitcisenerze, alleinsehmelzendc (engaende), 

leiclitsehmclzendc und Jlischerze (blandstenar), auch 

Manganerze. Diese Einteilung gewinnt an Intcresse 

dadurch, ais man sie auch im Prinzip fiir nor- 

wegische Erze durchfiihren kann mit Ausnahme der 

Manganerze. So sind die meisten Erze der norwegischen 

Lappmark, die Eisenglimmerschioferorze von Dunderland, 

Nayorhangen, Tomii etc. typische Diirrerze (Eisenglanzc 

gemisćiit hauptsachlicli m it Quarz, wenig Mangan, vcr- 

haltnismafsig viel Phosphorsiiure, wenig Schwefel); das 

Nissedalerz ist cin ebenso typisches Apatiteisenorz und 

die Arendalerze sind teils alleinschmelzende, teils ge- 

mischte (Magnetite).



Nr. 28. -  446 —

Dafs alle diese zu den verschiedenen Untergruppen 

gehorenden Eisenerze, łn Uebereinstimmung m it den Vor- 

stellungen, dic sich die iiltere sehwedische Selmie hier- 

iiber seit langer Zeit gebildet liat, im wesentlichen auf 

dieselbe Weise gebildet wurden, die Manganerze vielleicht 

ausgenommen, lediglich m it Modifikatinnen in den mehr 

uniergcordneten Einzelheitcn, geht zunachst daraus her- 

vor, dafs sie alle durch Uebergiingc miteinander verbunden 

sind, sodafs sebarfe Grenzen sich nicht aufstellen lassen; 

sehr wiehtig ist auch, dafs Erze dieser verschiedenen 

Untergruppen gleiehfalls zusammen auftreten nicht allein 

innerhalb desselben Grubenfeldes, sondern auch in ver- 

schiedenen Sohlen derselben Grube. So findet man in der

selben Grube bei Griingesberg, ebenso zu Nissedal in 

Norwegen Eisenglanze oder Diirrerze und Apatiteisenerz; 

zu Fuglcwik in Dunderland treten dicht nebeneinander 

Diirr- und Mischerze, Eisenglanze und Magnetite auf, die 

die Systemextremc bilden.

Um uns cin begriindetes Urteil dariiber bilden 

zu konnen, wie diese alle zu der gemeinsamen grofsen 

Ilauptgruppe gehorenden Erze gebildet sind, wollen wir, 

dem deduktiven Untersucliungssystem folgend, erst dic 

generellcn Eigenschaften aufstellen, die diesen Vor- 

kominen charakteristiscli sind.

1. Die hier betrachtcten Erze treten, soweit bisher 

bekannt, ohne Ausnahme k o n k o r d a n t  mit den Ncben- 

gesteinen auf und nchmen m it diesen an allen moglichcn 

W indungen und Krausclungen teil.

‘2. D ie Erze sind auch selbst oft in einer typischon 

Weise g e s c h i c h t e t ,  indem sic aus einer Reihe chemisch 

und mineralogisch oft sehr ungleichartigen und intim 

wechsclnden kleinen Schichten bestehen.

3. D ie Erze erscheinen oft ganz auftallend in 

i n n i g e r  Y e r b i n d u n g  m i t  K a l k  s t e i n  u n d  

D o l o m i t .  Das ist in Mittelschwe.len bekanntlich so 

hervortretend, dafs man dort kaum ein Magnetit- 

vorkommen kennt, das nicht zusammen m it Kalkstein 

oder Dolom it auftritt; dasselbe gilt auch von manchen 

allein schmelzenden Erzen, z. B. Persbcrg, wahrend die 

allermeisten Eisenglanze Schwcdcns ohne eine solche 

inuigc Verbindung m it Kalkstein oder Dolom it vor- 

koinmcn. Letzteres Verhalten kann jedoch nicht ais 

ein Gesetz von allgemein genetischer Natur angefiihrt 

werden; in Sc.hwcden hat man jedenfalls cin Eisenglanz- 

vorkommcn (Utii in Siidermanland), wo das Erz zu 

sammen m it Kalkstein auftritt, und in Norwegen sind 

es gerade die nordliindischen Eisenglanze, bei denen 

das Zusammenvorkommen m it Kalk oder Dolom it am 

meisten hervortritt, ebenso markant wie bei den 

schwedischen Magnetiten. Auch mehrere Arendalerze 

zeigen im  Grundgebirge kleinc Lager von krystallisiertem 

Kalkstein.

4. Trotz dieses Zusaminenvorkommcns von Eisenerz 

und Kalkstein oder Dolomit, ist es nur ausnahmsweise, 

namlich nur bei den kalkigen Manganerzen und

Magnetiten, dalś das Erz hauptsachlich mit Kalkspat 

oder Dolomitspat gemengt ist; die wichtigste Bei- 

mengung bildet Quarz mit Ilornblende, Augit, Glimmer, 

Granat, Epidot u. s. w., kurz hauptsachlich die K a l k -  

M a g n e s ia- S ilik a te ; dagegen spielen die Alkali- oder 

Alkali-Thoncrde-Silikate eine mehr untergeordnete Rolle 

in den Eisenerzen selbst und in den Zwischcnmitteln.

5. Ilochst bezeichncnd fiir die hier besprochenen 

Eisenerze ist bekanntlich ein verschieden grolśer 

M a n g a n g e h a l t ,  wahrend die meisten iibrigen Schwer- 

metallc entweder ganz fehlen (Z inn , Nickel, Kobalt, 

Chrom u. s. w .) oder nur ab und zu, meist in ganz 

verschwindenden Mengen vorkommcn (Kupfer, Zink, 

Blei). Dicsc wechselnde Grofse des Mangangehaltes in 

den Erzen ist jedem nordischen Bcrgmann wohlbckannt. 

Dagegen diirfte hervorzuheben sein. dafs auch dic 

Kalkstcine und Dolomite, die die Erze begleiten, einen 

Mangangehalt besitzen. der jedenfalls im Verhaltnis zum 

Eisengehalt meist sehr lioch ist; so enthalten die Carbonerże 

von Ocrebro nach S a n t e s s o n  1 Teil Mangan auf meist 

2 — 10 Teile Eisen; bei den K a lkste inen  und Dolomitcn 

Norwegens kommt 1 Teil Mangan auf meist 3 — 5 Teile Fe. 

In  den Kalken und Dolomitcn ist also eine ebenso grofse 

Mangankonzentraiion gefunden wie in den meisten 

Magnetiten und eine noch grofsere wie in den Eiscn- 

glanzen.

6. Ein grofses theoretisches Interesse hat auch der 

Gehalt an P h o s p h o r s a u r c ,  der stets. obgleich in 

sehr verschiedenen Mengen, in den Eisenerzen yorkommt. 

Nimmt man alle lagcrartigen nordischen Eisenerze, 

Gellirara und K irunavara also ausgeschlossen, zu

sammen, so kann deren Mittelgehalt zu ungefahr

0,35 pCt. Phosphorsiiure angenommeji werden, und 

mit Ausschlag ron Griingesberg kann man denselben 

auf 0,26 — 0,25 pCt. feststellen, jedenfalls kommt man, 

obgleich sich viele Erze durch einen niedrigen Phos- 

phorgchalt auszeiehnen, im  ganzen zu dcm Rcsultat, 

dafs die lagerartigen Eisenerze einen hoheren Phosphor

saurc- oder Apatitgehalt besitzen wie die umgebenden 

Schiefer und Kalkstcine. Nicht allein bei den Apatit- 

eisenerżen (Griingesberg, Nissrdal, letztere mit 58 bis 

60 pCt Fe und durchschnittlich 2 pCt. P ), sondern 

auch bei vielen Eisenglanzen hat sonach eine bedeutende 

Phosphorsaure - Konzentration stattgefunden.

Kies und andere Scbwefelmineralien spielen im 

Gcgcnsatz zur Phosphorsaure im allgemeinen kaum eine 

Rolle bei diesen Eisenerzen, und nur ganz ausnahins- 

weise, namlich bei einigen Magnetiten, ist der Schwefel- 

gehalt der Erze ein hoherer ais er in den Bergarten 

zu sein pflegt.

7. Sehr richtig ist auch, dalś K o h l e n s t o f f  ais 

Graphit, Anthrazit, Erdpech ctc. bekanntlich auffallend 

allgemein in den Eisenerzen, besonders den Magnetiten 

yorkommt.
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8. Einen gesetzmafsigen Charakter besitzt ferner die

eigcntumlichc Kombination einer Reihe von spczicllen 

chemischen. mineralogischen und gcologisęhen Eigen- 

schaften, die von einander unabhiingig sind. D ie zwei 

Grenzgliede.r der vielen Untergruppen, in dic man die 

Eisenerze cinteilen kann, sind also die D i i r r e r z e  

(torrstenar) mit iiberwiegendem Eisenglanz und Haupt- 

beimengung von Quarz, also saurer Schlacke einerseits; 

der Mangangehalt ist stets ganz niedrig, der Phosphor- 

sauregehalt oft sehr hoch und der des Schwefels immer 

sehr gering; kohlenstofTIialtige Substanz erscheint nun 

sehr selten und der Eisengehalt ist nur ein mittel- 

miifsiger; tritt in normalen Schichten m it ziemlich grofser 

Lange im Verhaltnis zur Miiclitigkeit auf; meist mit

nur wenig Bergzwischcnlagerungen; anderseits die

M i s c h e r z e  (blandstenar) m it vorherrschendem Magnetit 

und Kalksj>at und basischen Silikaten ais Haupt- 

beimnngung, daher mit basischer Schlacke; der Mangan

gehalt ist gewohnlich hoch, die Phosphorsaurc fast 

immer gering und der Schwefelgehalt meist ziemlich

bedeutend; kohlige Substanz ist gewohnlich yorhanden, 

oft in sehr rcichlicher Menge, und der Eisengehalt oft 

sehr hoch; die Lagerstattcn sind mehr linsenfórmig 

m it ziemlich grofser Machtigkeit im Verhaltnis zur

Liinge; die Bergmittcl erscheinen meist in grofsen 

Mengen, in besonderen Schichten das Erz selbst angebend.

Hier ist also eine Gruppierung von 6 bis 9 be

sonderen Eigenschaften yorhanden und eine Theorie 

iiber die Bildungsweise der Erze mufs, um  zu befriedigen, 

die Kombination aller dieser von einander unabhangigcn 

Kriterien erklaren konnen.

Das Vorstehende betrifft die Grenzerze, die Roteisen- 

steine und die Magnetite; die Apatiteisenerze (Granges- 

borg, Nissedal) schliefsen sich hinsichtlich mehrerer 

Eigenschaften (wenig Schwefel und Mangan; Beimengung 

von Quarz oder Silikaten mit durchschnittlich hohem 

Kieselsauregehalt, meist ohne Kohlenstoff, m it wenig 

oder keinen Bergeinlagerungen und m it hobem Phosphor- 

gchalt) so nahe. an dic Eisenglanze an, dafs sie kurz ais 

gleichzeitig a p a t i t - u n d  e i s e n r e i c h e  E i s e n g l a n z e  

angesehen werden konnen. Dieselben bilden demnach 

nur eine Unterabteilung derselben; die a l l e i n -  und dic 

l e i c h t s c h m e l z e n d e n  Erze dagegen bildenUebergangs- 

glieder zu den Magnetiten, denen sie in vieler Beziehung 

ziemlich nahe stehen.

9. Ais weiter charaktcristisch fiir die ganze behandelte 

Yorkommengruppe kann angefiihrt werden, dafs in den 

yerschiedenen nordischen Eiscnerzfeldem jede einzelne 

g e o l o g i s c h e  U n t e r a b t e i J u n g  oder jede petro- 

g r a p h i s c h e  S c h i c h t e n g r u p p e  im  grolścn Ganzen 

durch einen s p e z i c l l e n  E r z t y p u s  gekcnnzeichnet 

"wird. Dies ist fiir Mittelschwedęn schon lange erwiesen 

und ein entsprechendes Gesetz gilt auch fiir die nor- 

wegisehoo Erzfelder (Nordland, Arendal).

Schliefslich sei auch darauf hingewiesen, dafs, soweit

das bisher nachgewiesen werden kann, zwischen der hier 

behandelten Erzgruppc einerseits und einem bestimmten 

Eruptivtypus anderseits keine feste gesetzmafsige Ver- 

bindung existiert.

Dieser Satz konnte moglicherweise durch kiinftige 

Untersuchungen in gcwissem Grade niodifiziert, aber 

kaum umgestofsen werden.

Bekanntlich erscheinen viele mittelschwedische Eisen

erze in intimer Verbindung mit Halleflint und Eurit, m it 

welchen Namen man Bergarten von sehr yerschicdenem 

Ursprung bezeichnet. Einzelne dieser Gesteine sind 

unzwęifelhaft eruptive Bergarten, namlich ziemlich saure 

Porphyre; dasselbe gilt nach T o r n e b o h m  auch von 

dcm Kirunavaragestein; doch sclieint aus den Unter

suchungen O. N o r d e n s k i o l d s  heryorzugehen, dafs der 

wesentlichste Teil der Ilalleflinte der schwedischen Erz

felder kein eruptives, sondern ein sedimentares Gebilde 

ist Selbst wenn eruptives Halleflint in cinigen nordischen 

Erzfeldern nachgewiesen werden kann, diirfte man, da 

ein entsprechendes Eruptiygcstcin wahrscheinlich in 

noch mehr mittclschwedischcn Erzfeldern fchlt, fiir 

Schwcden schliefsen konnen, dafs die Eisenerze kaum 

in einem gesetzmiifsigen Ursachenverhaltnis zu diesem 

Eruptiygestein stehen. Und da hinzukommt, dafs ein 

entsprechendes Eruptiygestein in den norwcgischcn E rz

feldern, namlich bei den nordlandischen Roteisensteincn 

und den Arcndaler Magnetiten vollstandig fehlt, so kann 

man kaum von einem unmittclbaren Abhiingigkeits- 

vcrhiiltnis von einem Eruptiygestein sprechen.

Man kann sonach kurz sagen, dafs, wahrend eine 

Reihe der iibrigen Erzgruppen gesetzinafsig an Eruptiy- 

gesteine gebunden ist —  Chromeisenerz an 01ivinfels, 

Titaneisenerz, Niekel-Magnetkies, einzelne Apatitgjinge 

an Gabbro etc., Zinnerz an Granit, manche Silber- 

und Golderze an jiingere Eruptiy - Gesteine — , so 

miissen wir bei den hier in Frage kojnmenden 

Eisenerzlagern das Iiauptgew icht auf das oft in ganz 

auffallender Weise yorkommende Auftreten zusammen 

mit Kalkstein und Dolom it legen. Ais ein wichtiges 

Moment fiir dic Beurteilung der in den krystallinischen 

Schiefern auftretenden Eisenerzlager sei ferner bemerkt, 

dafs mehrere der jiingeren Formationen sich dadurch 

auszeichncn, dafs sie in cinem oder mehreren Niveaus 

sedimentarc Eisenerze fiihren (heutige Sumpferze, Oolithe 

des Ju ra , Kohleneisenstein).

Beziehcntlich der yorstehenden allgemeinen Charak- 

teristik ziehen wir, die Charaktere unter 3 (Zusammen 

auftreten mit Kalkstein und Dolom it), 5 (Eisen- und 

Mangangehalte), 6 (Phosphorsiiure, wenig Schwefel) und 

8 (Kombination gemcinsamcr SpczialeigenschaTten) zu- 

sammenfassend, den ersten Schlufs, dafs die hier be

handelten Eisenerze durch h y d r o c h e m i s c h e  P r o z e s s e  

gebildet sind. Weiter unter Zusammcnfassung der 

Charaktere unter 1 (Konkordanz m it dem Nebengestein), 

2 (eigenc Erzschichtung), 3 (Auftreten m it K alk  und
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Dolom it), 7 (Beimengung yon KohlcnstofT), 8 (Ver- 

einigung gemcinsamer Spczialeigensehaften), 9 (jedes 

Niyeau m it besoiulerem Erztypus) und unter Ilinweis 

auf dic Analogie m it .den sedimentaren Eisenerzen der 

jiingeren Formationen schliefsen wir, dafs die schwedischen 

Eisenerzlager d u r c h  S e d i m e n t a t i o n  gebildet wurden. 

Endlich und zunachst unter Ilinweis auf das Zusammen- 

auftreten mit Kalk  und Dolomit, das Felilen von Baryt 

und Gips und die Analogie m it den heutigen von Eisen- 

ąucllen herstammenden Sumpferzen und den Spateisen- 

steinablagcrungęn der rcstefiihrenden Formationen folgern 

wir, dafs die Erze liauptsachlich aus K a r b o n a t a u f -  

l o s u n g e n  (Eiscnoxydul in kohlensaurcm Wasser auf

gelost) abgesetzt sind. M it dcm Ausdruck, dafs die Erze 

sedimentarer Natur sind, meincn wir, dafs das StolT- 

matcrial in den Erzlagern jiinger wie das urspriinglic.h 

Liegende und alter wie das Ilangende ist. W ir  konnen 

der Auffassung nicht beitreten, dafs die Erze durch 

metasomatische Umsetzungen entstanden sein soilen. 

Unserer Ansicht nach hat , das urspriingliche eisenhaltige 

Scdiment, das am besten m it den -Braun- und Spat- 

eiscnsteinablagerungen. der restefiihrenden Formationen 

vcrgliclien werden kann, unzwcifelhaft im Zeitenlauf 

eine Yollstandige Umkrystallisation oder Metamorphose 

erlitten, aber keine durchgrcifende Stoflumsetzung. Alś 

schematischcs Beispicl einer solchen Stoffumsetzung pflegt 

man gem den Vorgang anzufiihren, wenn in kohlensaurcm 

Wasser aufgeliistes Eisenoxydulcarbonat in Kalkstcin 

hincinfiltriert; hierbei fallt das vcrhaltnisniafsig scliwer- 

liisliclie Eisencarbonat aus und in die Losung gelit das 

mehr leiclit losliehe Kalkcarbonat. An Stelle des ur- 

spriinglichcn Kalksteinlagers erhiilt man so ein Lager 

von EisenoxyduIcarbonat. Ich selbst bezweifle nicht, 

dafs zahlreiche Erzvorkonim,en, besonders von Zink 

und Eisen, durch solche StolTumsctzungen gebildet 

sind, z. B. durch Einfiltrierung eiscnlialtiger Losungen 

in iiltere Kalksteine; aber der Unterschicd zwischen 

solchen Eiscncrzvorkonimen (Kamsdorf in Thuringen, 

Ibcrg und Lerbach am Harz etc.), an denen 

eine solche Bildungsweise sicher nachweisbar ist, und 

den schwedischen Eisenerzlagern verhindert mich, den 

letztercn einen mctasomatischen Prozefs von genercller 

Bedeutung zuzuschrciben. W ir  finden also keine Ver- 

anlassung, die Ansichten der altercn Schule, dala die 

Eisenerzlager im  grofsen Ganzen gleichzeilig m it dem 

Nebengestcin gebildet wurden, zuriickzuweiscn.

W ie  die Eisenlosungen (OxyduIcarbonat in kohlen

saurcm Wasser) oder Eisenquellen aber gebildet wurden, 

ist fiir unseren gegenwartigen Zweck eine etwas peri- 

pherische Frage, auf die wir niiher nicht cingehen; wir 

konnen uns darauf beschranken, ais eine bekannte Sache 

hinzustcllen, dafs solche Losungen gcgenwiirtig ganz 

aligemein sind und dafs diesclbcn, wie aus den zalil- 

reieben, teils sedimentaren, teils gangartigen Eisen- oder 

Eisenmaiiganabsiitzcn in den restfiilirenden Formationen

hcrvorgeht, auch iti den friiherćn geológiechcn Perióden 

ganz aligemein sein' mufsteii' AufscMeiii ' wolleń wir 

darauf hinweisen, dafs diese:Eisenquclh,n stets atifeer 

Eisen auch Mangan in ziemlich wechsclndcn Meiigcń ent- 

lialtcn, ebenso Kalk, Magnesia; etwas Tlionerde und 

A lkali und fast immer noch etwaś K ieseM ure, Pliósplior- 

und Schwefelsaure- u. a. m. E tw as' ausftthrlicher wollen 

wir den chcmiśchen Vorgang bei den Hodenfaliungon 

behandeln, besonders weil wir durch  Details bei dieśen 

Prozessen dic schon wiederholt beriihrte Kombination 

von Spezialeigenschaften fiir Eisenglanz, Magnetit etc. 

erkliiren konnen. Die Endausfiillung des Eisens kaiin 

au f dem einen oder dcm anderen' dt>r beiden folgenden 

Prozesse beruhen:

a) o x y d i e r e n d e  F i i l l u n g ;  nach der Forinel

2 FcC O 3 + O =  Fe2O3 + 2 C O 2, wobei 'der Absatz 

wahrscheinlich nicht ais wasserfreies, sondern'wasser- 

haltiges Oxyd crfolgtc; oder ' :

b) A b d u n s t u n g  de r  K o h l e n s a u r e ,  die das Eisen- 

oxydulcarbonat aufgelost hielt, \Vas kurz ais neutrale 

oder reduzierende Fiillung angeselien werden kann.

D ie Einzelheiten des chcmiśchen Vcrlaufes bei diesen 

Absatzen eiscnlialtiger Qucllen betreffend Mangan, Kalk, 

Magnesia, Kiescl- und Phosphorsiiure etc. kann man an 

den heutigen Sumpferzen und noch viel besser an den 

direkten Qucllen- oder thcrmalen Wasserabsiitzeń studieren, 

wobei man den Prozefsvcrlauf schrittwcise yerfólgen kann. 

Nach den zahlreichen Untersuchungen hicriiber setzt 

sich von einer eisenhaltigen Q uc lle , welche Eisen, 

Mangan, Magnesia. Kalk  etc. ais Carbonate, ferner 

Kiesel-, Phosphor-, Arsensiiure elc. und freic Kohlen

saure enthiilt, zuerst; d. li. liabe dem Quellenaustritt an 

dic Luft wasserhaltiges Eisenoxyd (ohne oder nur mit 

selir wenig Mangan) mit Kiesel-, Phospor- und Arsdn- 

siiure ab; dieser erste Absatz berulit auf einer Oxydation, 

wobei Eisen, aber nicht Mangan abgescliicden wird^ 

Spiiter, wenn der wesentlichste Teil Eisen bereits oxydicrt 

ist, und wenn 'die freie Kohlensaure ernstlich zu entweiclien 

beginnt, scheidet sieli Mangan aus und schliefslich fallen 

auch die Kalk- und Magnesiacarbonate, die in kohlen

saurcm Wasser Yerhaltnismafsig am leichtcsten 1 osi i cli śind. 

Die Stadien des Bodenabsatzes sind also: 1. Eisenoxyd- 

hydrat m it Kiesel-, Phosphor- und Arsensiiure, dann

2. M angan, teils ais wasserhaltigcr O x y d , teils ais 

Carbonat, und Schliefslich 3. Kalk- und Magnesiacarbonat. 

Eine scharfe Grenze zwischen diesen Ycrsehiedencn 

Absatzen giebt es nnter normalen Verhaitnissen selbst- 

redend niclit; der eine gleitct unnierklich in den anderen 

iiber. Zunachst wollen wir das ungleiche Verhalten 

des Eisens und Mangans hierbei etwas niiher bctrachten. 

W enn dic kohlensauren Eisen- und Mangansalze sich 

in kohlensaurcm Wasser aufgelost befinden, wird durch 

die Oxydation mit dem SauerstofT der Luft zuerst nur 

Eisen, nicht Mangan abgeschieden; letzteres setzt sich 

erst teils ais Carbonat, teils ais Oxydhydrat ab, wenn
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die Kohlensiiure fortgeht. W ic  scharf dieser Unterschied 

zwischen Eisen und Mangan ist, kann am besten dadurch 

illustricrt werden, dafs die exaktestc Trennungsmethode 

zwischen beiden Metailen in salzsanrer Losung ist, dalś 

man mit koblensaurem Am m oniak neutralisiert, wobci 

man freie Kohlenśiiure wie bei den nattirlichen Quellen-' 

erhalt, und dann crwarmt (basische Fallung); hierbei 

fa llt die ganzc Eisenmcnge ohne Spur yon Mangan zU 

Boden und in der Losung verbleibt Mangan ohne Spur 

von Eisen W ill man nun auch das Mangan fallen, 

so kann man in der neutralen oder basischcn Losung 

m it einem besonderen Oxydationsmittel aufoxydieren und 

die ganze Manganmenge wird rasch abgeschieden. D ie 

Fallung ist hier quantitativ scharf, erst Eisen, dann 

Mangan; man kann sich die Moglichkcit denken, das 

gemeinschaftlicbe charakteristische Zusammenauftreten 

von manganarmem und eisenarmem Eisenerz au f mehreren 

schwedischen Gruben (Langban, Nordmark) durch analoge 

Prozesse zu erklaren.

W ie  bereits angedeutet, kann man die Eisenglanze 

und Apatitcisenerze durch eine oxydierende Bodenfiillung 

erklaren. D ie Magnetite dagegen durch Verdunstung 

der freien Kohlensiiure. Dafs dic Eisenglanze, soviel 

m ir 'bekannt, ausnahmslos durch einen so nledrigen 

Mangangehalt (1 Teil Mn im Mittel auf 100 bis 150 

Teile Fe) sich charakterisieren, mag daher koinmen, 

dafs Mangan bei der oxydierendcn Fallung nur ganz 

untergeordnet ausgeschieden wird; selbst eine mangan- 

reiche Losung kann die Bildung eines manganarmen 

Erzes veranlasscn. Anders ist es bei der neutralen 

oder reduzierenden Fallung, da hier Eisen und Mangan 

in ziemlich gleichem YerhaltniS' ausgeschieden wird; 

je  na tli der Mcrige Eisen und Mangan in der urspriing- 

lichen Losung entstcht hier also ein Erz bald m it 

niedrigem, bald mit etwas hohćrem Mangangelialt.

W as die K i e s e l s a u r e  anlangt, die auch, ais los- 

liches Silikat, in dic cisenreichen Losungen eingeht, so wird 

dieselbe ebenso ausgefallt, wic dies erfabrungsmafsig von 

den Quellenabsatzen und Sumpferzen angegeben wird, 

namlich durch oxy<!ierenden Niederschlag. D ie Ursache 

dazu liegt ziemlich sicher darin, dafs die Kieselsaure durch 

die Kohlensiiure ausgetrieben wird, welchc beim Iloher- 

oxydieren des Eisens frei wird. Dies erkliirt sofort, dalś 

die Eisenglanze hauptsachlich m itQuarz yermengt sind, 

sodafs sic saure Schlackc liefern; dafs die cisenreichen 

Losungen in der Regel, wenn auch nicht immer, einen 

Teil Kieselsaure entbalten, erkliirt sich ebenfalls durch 

das hięr vorliegendc Yerhalten, weshalb dio Eisenglanze 

meist m it vcrhajtnismafsig rccht brdeutenden Mengen 

fremder Minerajicn gc.mengt sind und dafa deshalb ihr 

Eisongelialt gewohnlich, wenn auch nicht stets, ziemlich 

niedrig ist. Ausnahmsweise jedoch entbalten dic ur- 

spriingjichen Losungen nur eine Kleinigkeit Kieselsaure 

aufgeliist; man darf deshalb nach dieser Tbcoric aus-

nahmsweisc auch cisenreichere Eisenglanze und Apatit- 

cisenerze erwarten.

v Im  Gegensatz zu den Eisenglanzcn konnen dic 

Mafnetiterze durch Verdunstung der freien Kohlensiiure 

erkliirt werden. Hierbei wird neben etwas Silikat iiber- 

wiegend K a l k -  u n d  M a g n e s i a c a r b o n a t  ausgc- 

8chieden; die Erklarung zu der Beiincngung von Kalk- 

spat cvent. Dolomitspat und kalkmagnesiarcichen Silikaten 

zu den Magnetiten liegt also unmittelbar hierin. Und 

da die Kalk- und Magnesiacarbonate in dcm kohlen- 

siiurehaltigen Wasser leichter loslich sind wio die Eisen- 

und Mangancarlionatc, diirftc eine Losung m it kleineren 

Mengen Kalk- und Magnesiacarbonatcn fast nur Eisen- 

und Manganvcrbindungcn ausschciden; hicrdurch wird 

erklarlich, dafs dic Magnetite durchweg eiscnreicher sind 

wie dies bei den Roteisenerzen der Fali zu sein pflegt.

W eiter lernen wir von den moderncn Quellonabsatzcn, 

dafs die in der Losung urspriinglich vorhandenc Pl ios- 

p h o r s a u r e m e n g e  durch die oxydierendc Fallung sofort 

vom Eisen mitgenommen und so gleichzeilig m it diesem 

ausgeschieden sind. Ilierin  suchen wir soglcich die 

Erklarung fiir die im grofsen Ganzen bedeutende Plios- 

phorsauremenge, der man in den Eisenglanzcn und 

Apatiterzen begegnet. Nur ausnahmsweise sind die 

urspriinglichen Losungen so phosphorsiiurearm gewesen, 

dalś ein phosphorarmer Eisenglanz wie zu Striberg ent- 

stehen konnte; meist war dieSiiuremcnge in derUrsprungs- 

liisung bedeutend grijlśer gewesen, zufiillig selbst so 

grofs, dafs wirkliche Apatitcisenerze m it einem oder 

einigen Prozent Phosphor entstehen konnten. Auch bierfiir 

haben wir in den gegenwartigen Absatzen cinige Analogie; 

wahreńd man bekanntlich in gewissem Gradc —  aber 

abgesehen von der Manganfallung — die Eisenglanze 

m it den heutigen Sumpferzen gleichsteilcn kann, dic 

meist 0,05— 1,25, durchschnittlich ungefahr 0,5 pCt. 

Phosphorsaure mit ca. 0,2 pCt. Phosphor entbalten, hat 

man fiir die Apatitcisenerze eine gewisse Analogie in 

der heutigen Blaueisenerde oder in dcm Mittelglied 

zwischen dieser und dem Sumpferz. Beispiclsweise kann 

auf einige solehe von B e r g s t r a n d  beschriebeneBildungen 

hingewiesen werden, welche 58,5— 68,8 pCt. Eisenoxyd, 

2,7— 5,4pC t. Manganoxydul, 2,4 — 17,6 pCt. K alk , 0,05 

bis 2,5 pCt. Magnesia, etwas Kieselsaure und schliefslich 

5,04— 14,6 im Mittel ungefahr 9pCt. Phosphorsaure, oder 

2 ,2— 6,9, durchschnittlich iiber 4 pCt. Phosphor cnthielten. 

Man hat hier also einen noch hoheren Phosphorsaure- 

gehalt ais in Grangesberg, Nisscdal und in den D-Erzen 

von Gollivara.

W as anderseits den durchweg niedrigen Phosphor- 

gehalt der Magnetite betrilft, so beruht derselbe wahr- 

scheinlich darauf, dafs bei der neutralen oder reduzierenden 

Fallung nur eine untergeordnete Menge von dem urspriing

lichen Phosphorsauregchatt der Ijiisung ausgeschieden 

w ird; aber dies ist noch nicht geniigend ergriindet.

Uebcreinstimmcnd m it dieser ganzen theoretischen
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Entwickelung finden wir bei den Eisenglanzen und 

Apatiteisenerzen, also bei den Prndukten der oxydierenden 

Fallung blolś aufserst selten etwas K o h l e n s t o f f ;  da

gegen ist derselbe oder kohlenstoffbaltige Substanz bei 

den Magnetiten selir allgemein, und gerade dieser Stoff 

diirfte gewisserinalśen der Oxydation entgegengewirkt 

und dadurch die neutrale oder reduzierende Fiillung 

yerursacht baben. Dieser Kohlenstoff erkliirt auch den 

hoheren S c h w e f e l g e h a l t  der Magnetite, indem 

Kohlenstoff, wie schon friihere Forscher andeuteten, auf 

die schwefelsauren Salze reduzierend wirkte. welche 

wahrscheinlich ineistens in ziemlich untergeordneter 

Menge in die Ursprungslosung eingegangen sein diirften. 

In  den Eisenglanzen fehlt der Kohlenstoff und damit 

auch eine nennenswerte Kicsbeimengung.

Schliefslich stehen wir dem Umstande gegeniiber, 

dafs die Diirrerze (torrstenar) fast durchweg Eisen- 

glanze, die Mischerze (blandstenar) dagegen fast ebenso 

konstant Magnetiterze sind. Dies folgt in Ueber- 

einstimmung m it unserem theoretischen Gedankengang 

ganz einfach daraus, dafs in den Eisenglanzen das Eisen 

ungefahr im ganzen ais Oxydhydrat gefiillt wurde; bei 

den Magnetiten dagegen erfolgte die Fallung ais Oxydul- 

carbonat oder wohl richtiger ais ein Gcmenge von diesem 

und Oxydhydrat. Man erhielt dabei soviel Oxydul, 

dafs das gegenwartige Eisenauftreten im Erz haupt- 

siichlich ais Magnetit (Oxydoxydul) erklarlich wprden 

kann. Uebrigens mag auch angedeutet werden, dafs 

das Yerhaltnis zwischen Oxyd und Oxydul durch spatere 

Metamorphose])rozesse bis zu gewissem Grade geiindert 

sein kann; so wird bekanntlich Eisenglanz jiingeren 

durchsetzenden Graniten und Granitgiingen entlang durch 

Kontaktmetamorphose, in Magnetit uingewandelt.

Zur Uebersicht folgę hier eine kurze schematische 

Rekapitulation der Unterschiede zwischen der oxydierenden 

und neutralen Fallung.

E i s e n g l a n z b i l d u n g  

durch den O x y d a t i o n s -  

p r o z e fs : 2 Fe CO3 + O 

=  Fe2 O3 + CO2.

Das Fe wird ais O x y d  

ausgeschieden,deshalb iiber- 

wiegt E i s e n g l a n z .

Zusammen m it Fe scheidet 

sich K i e s e l s a u r e  mit 

weniger Thonerde, Kalk etc. 

ab; daher s au re  Schlacke.

Man fallt nicht zugleich 

m it Fe; a u s  m a n  g a n 

ił

M a g n e t i t b i l d u n g  

durch V e r d u n s t u n g  der 

K o h l e n s i i u r e .

Das Fe wird ais Oxydu l-  

c a r b o n a t  ausgeschieden, 

z. T. m it Oxyd vermengt; 

deshalb iiberwiegt M a g 

n e t i t .

Beim Verdunsten der CO2 

scheidet sich K a l k  und 

M a g n e s i a c a r b o n a t  m it 

etwas Kieselsaure und Thon

erde ab; daher b a s i s c h e  

Schlacke m it K alk  und 

Magnesia ais Ilauptbasen.

Man fallt gleiclizeitig 

m it Fe. D a s  Y e r h a l t n i s

r e i c h e r  L o s u n g  k an n  

daher  ein mangan-  
a-rmes E r z  r e s u l t i c r e n .

In  der Losung vor- 

handene P20 5 fii- llt so- 

g lc f c h  z u s a m m  e n m i t  

d e m  E i s e n .

Vorhandenes S u 1 f a t wird 

n i c h t  r e d u z i e r t .

C n i c h t  v o r h a n d e n ,  

ausnahmsweise in kleinen 

Mengen; dem Absatz von 

C wirkt der Oxydations- 

prozefs entgegen.

D ie Liisung enthalt neben 

Fe meist, nicht immer, 

etwas Si O2, die zusammen 

m it Fe ais Folgę der C O2- 

Entwicklung ausscheidet; 

deshalb sind die E i s e n -  

g l a n z e  m e i s t  n u r  

m i t t e l r e i c h  an E i s e n .

b e i d e r  im A b s a t z  w i r d  

d e s h a l b  u n g e f a h r  d a s 

s e l be  w ie  in  de r  Lo su n g .

VorhandeneP20 5 d i i r f t e  

v e r m u t l i c h  a n f a n g s  in  

g e w i s s e m  G r a d e  a u f- 

g e l o ś t  b l e i b e n .

Vorhandenes S u l f a t  

w i r d  m i t  C r e d u z i e r t .

C g e w o h n l i c h  g e g e n 

w a r t i g  oft reiclilich; da

durch wird der Oxydation 

entgegengewirkt und der 

Fortgang der C 0 2bedungen.

Bei grofsen Mengen von 

Eisen- und Mangancarbonat 

im Vergleich zu Kalk und 

Magnesiacarbonat scheidet 

nur das relativ schwer- 

liisliche Eisen- und Mangan

carbonat aus; hier kann 

aber gewohnlich ein eisen- 

r e i c h e s  oder e i s en-und  

m a n g a n r e i c h e s  Erz ent- 

stehen.

W ie sich aus vorstehendem ergiebt, liefert die 

Theorie iiber die meisten Punkte der chemischen Unter

schiede zwischen Eisenglanz und Magnetit eine be

friedigende Erkliirung und was die iibrigen Erzsorten 

anlangt, so bilden diese Bindeglieder zwischen jenen 

beiden und konnen sonach durch eine Kombination 

der Fallung durch Oxydation und Reduktion erkliirt 

werden. Diese zwei Fundamentalprozesśe in Verbindung 

m it einem hiichst wechselnden Verhaltnis zwischen Eisen, 

Mangan, Kalk, Magnesia, Kiesel-, Phosphor- und Schwefel- 

siiure etc. in den Ursprungslosungen sind demnach ge- 

niigend zur Erldarung der verschiedenen chemischen 

Eigentiim lichkeiten, die die einzelnen Untergruppen 

auszeichnen, in welche die nordischen Eisenerze geteilt 

werden kiinnen.

W as die aufsere Form der Er?vorkommen betrifft, 

so konnen wir darauf hinweisen, dafs die Eisenglanze 

(jedenfalls wenigstens der nordlandische Eisenglimmer- 

schiefer) gewissermafsen m it den relativ fio tzahnlichen , 

primiiren Brauneisensteinlagern in den restefiihrenden 

Formationen zu vergleichen sind, die Magnetite dagegen 

mehr mit den unregelmafsig l in sen fo rm ig  begrenzten 

Ablagerungen, z. B. der Thoneisensteine. Auch hier 

diirfte die Zukunft klarstellen, unter welchen iiufeeren 

Verhaltnissen der Eisenerzabsatz erfolgte; dies ist heute 

noch nicht geniigend zu beantworten und man mufs zu- 

frieden sein, dafs man jetzt das ciiemische Hauptprinzip 

der Erzbildung siclier feststellen kann; die Erkliirung von 

lokalen Einzellieiten mufs der Zukunft iiberlassen bleiben.

(Wermlandska Annaler.) Ty.
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Yerliiitung der Eisbildung in ScMchtcn.
Um iii Wettereinziehschiichleń die Bildung vou Eis, 

welches dic Bewegung der Forderschalen hindern, bei 

Eintritt - von Thauwelter in grofseren Sliicken hinabfallen 

und dabei clas Pcrsonal, sowie die Einriclitungen be- 

schadigcn kann, zu vermeiden, hat man bekanntlicli mehrere 

Miltel in Anwendung. Man bringt auf die Forderschale 

einen Rosi mit glUhenden Koks und filiirt damit auf und 

nieder, oder man stellt an der SchachtmUndung eiserne 

Korbę mit dem Brennstoff auf; beides ist nur thunlich, wenn 

keine EntzUndung schlagender Wetter zu besorgen steht und 

immer ergiebt sich dadurch Feuersgcfnlir. Besser ist daher 

Wasserdampf oder erhiizte Luft zur Erwiirmung der eiu- 

Hromenden Wetter zu vćrwenden.

Wasserdampf leitet man durch an der Schachlmiindung 

angebraclite Rohren oder Rippenheizkorper. A u f belgischen 

und andeien Gruben wird Wasserdampf in ein nahe dem 

Tagkranz am Schachtumfang heruuilaufeńdes Rolir geleilet 

und stromt aus diesem durch gleich verteilte OefTnungen 

in den Schacht. Diese Einrichtung ist einfach und bequem, 

hat jedoch ihre Mangel. StrBmt zu wenig Dampf aus, um 

dic Temperatur iiber N uli zu erhalten, so kondensiert sich 

dersclbe zu Eis und das Uebel wird vergrofsert statt be- 

seitigt; liifst man dagegen zu viel Dampf austreten, so 

kann durch den entstehenden dicken Ncbel das Personal 

der Fiillorter in seinen Arbeiten behindert werden.

Ferner kann man ahnliehe Mittel beniitzen, wie solche 

iifters zur Erwiirmung der ausziehenden Luft, also zur Ver- 

stiirkung des Wetterzuges im Gebrauche sind. So wurde 

zu diesem Zweck vom Bergingenieur Duc*J auf der Grube 

Roche-la-Molibre in mittlerer Tiefe des runden Schachtes 

ein am Uinfang desselben herumlaufendes G cm weites 

Kupferrohr befestigt, welchem von oben Dampf zugeleitct wird 

und an welches sich, glei.chformig verteilt, 20 vertikale, 

abwiirts gekelirte sckmiedeeiserne Rohre anschliefsen. Diese 

sind unten offen, 4 . cm weit und 20— 25 m lang, und 

zwar ist deren Liinge an der Stelle, an welcher der Dampf 

zugefiihrt wird, grofser ais an der gegenuberliegenden Seite, 

weil an ersterer Stelle mehr Dampf in die Rohre stromt, 

der, um seine Warnie vollst;indig abzugeben, eine grofsere 

Rohrenflache erfordert. Die Wilrme des Dampfes gelit 

durch die Rohrwande an die Luft iiber;. es ist nur so viel 

Dampf zuzuleiten, dafs dieser sich vollst;lndig in den Rohren 

kondensiert. Bei der verwendeten Einrichtung betrug die 

Hcizflilche der letzteren 62 qm, die in der Sekunde durch- 

stromende Luftmenge 3 cbm: ihre Temperatur wurde um 

15 Grad erhoht und in der Stunde verbrauchte man 155 kg 

Dampf. Sollte eine solche •Vorriclttnng zur Verhutung der 

Eisbildung benutzt werden, so miifste jedenfalls das ring- 

formigc Rolir nahe unter die Miindung des Einziehschachtes 

verlegt werden.

Ingenieur Maurice liefs Dampf von 5 Atm. Kessel- 

spannung durch ein einfaches 15 mm weites Rolir in den 

Eiriziehschacht stromen und beseitigte auch dadurch die 

Eisbildung. Die Temperatur der in der Sekunde in den 

Schacht einfallenden Luftmenge von 30 bis 32 cbm wurde 

vou —  11 Grad auf + 3 Grad erhoht, die Dampferzeugung 

erforderte in 24 Stunden 4,3 t geringwertiger Kohle' (mit 

einer Leistung von 4500 Wilrme-Einheiten pro Kilogramm).

Erhiizte Luft wurde von Oberingenieur Petit zu Sairit- 

Etienne mittelst einer etwas komplizierteren, dafiir aber 

weniger Brennstoff erfordernden Einrichtung zur Anwendung

*) Beschreibung dieser und der folgendeu Einriclitungen siebe 
Comptes rendus soc. ind. min., 1897, S. 3.

gebracht. Die . Luft wird mittels Ventilators durch ein von 

aufsen geheiztes Rohrensystem und von da in den Wetter- 

einzielischacht getrieben, wo sie sieli mit der von aufsen 

direkt einstromenden Luft vcrmisclit, sodafs das Gemengc 

eine den Gefrierpunkt iibersteigende Temperatur erhalt. 

Der Kanał, welcher die Luft voiu Rohrenapparat fortfiihrt, 

teilt sieli in zwei Aeste, welche in den Schacht an gegen- 

iiberstehenden Seiten, etwas unter dem Tagkranz, miindeu; 

durch 2 an jeder Miindung befindliehe stellbare Klappen 

wird den Luftstromen eine zur Innenfliiche des Schachtes 

nahe tangentiale Richtung erteilt, daher die hcifse Luft 

anfangs nur liings dieser Flachę hinabzieht und die auf 

der Schale Fahrenden, sowie die Seile nicht schildigt. Die 

Yerbrennungsgase stromen, der Bewegung der Luft entgegen, 

durch die Zwisehenriiumc des Rohrensyslems zu einer Esse. 

Die Anlage ist unter der Vorausselzung • berechnet, dafs 

eine in den Schacht eintretende Gesamtmenge von 50 cbm 

in der Sekunde von —  12 Grad auf +  2 Grad zu er- 

wilrmen sei; die Heizfliiche der Rohren betragt 190 qm. 

1 kg Kohle giebt 4500 Calorien ab, die Rostfliiche ist 

2,15 X  4 =  8,6 qm, der Kohlenverbraucli in 24 Stunden 

zwischen 2 und 3 t im Wert von 5 Frcs. die Tonne; der 

Aufwrand an Brennstoff ist also kleiner ais bei der An- 

ordnung von Maurice, wo sich derselbe fiir nahezu gleiche 

Wiirmeabgabe auf 4,5 t stellt.

Die gesamten Anlagekostcn betrugen 15 000 Frcs.; der 

Ventilator, welcher 4460 Frcs- kostete, kann jedoch durch 

10 Monate des Jahres fiir andere Zwecke vcrwendet werden, 

wahrend andererseits die Rohren des Heizapparates nicht 

ncu anzuschaffen waren, sondern cinem gebrauchten Darapf- 

kessel entnommen werden konnten. Die ganze Betriebs- 

auslage fiir die Einrichtung stelIte sich 1895 auf 546 Frcs,,

1896 auf 220 Frcs. Die Heizung erwies sich wahrend 

des kalten Wintcrs 1894/95, in welchem dic Temperatur 

mehrmals unter — 15 Grad sank, ais vollkommen geniigend, 

da im  Schachte nie Eis entstand. Nur ist nicht zu iiber- 

sehen, dafs die Erwiirmung der einziehenden Luft eine 

Schwiichung des Wetterzuges herbeifiihren oder bei gleicher 

durchstromender Luftmenge die Erzeugung einer stiirkeren 

Dcpression erfordern kann. (Oesterr. Zeitsch. f. B. u. H .)

Technik. . .
M agn etisch e B eob ach tu n gen  zu  B ochu m . Dic

westliclie Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 

Meridiau betrug:

um 8 Ubr um 1 Uhr um 8 Uhr um 1 Ulir
1897 Torm. nachm. vorm. nachm.

Monat Tag ! *
3

1 * Tag e g

Mai 1. 12 55,7 13 8,3 17. 12 58,5 13 10,0
2. 12 56,4 13 9,1 18. 12 56,9 13 6,5
3. 12 55,4 13 7,6 19. 12 57,0 13 5,7
Ł 12 59,1 13 5,8 20. 12 57,0 13 6,3
5. 12 55,8 13 4,1 21. 12 58,4 13 8,0

6. 12 58,5 13 5,5 22. 12 5S,1 13 5,0
7. 12 58,8 13 4,7 23. 12 56,9 13 6,1
8. 12 57,3 13 5,7 24. 12 55,7 13 4,9
9. 12 56,7 13 5,1 25. 12 55,7 13 7,0

10. 12 57,2 13 4,2 26. 12 57,0 13 7,5
11. 12 60,0 13 9,2 27. 12 57,2 13 7,0
12. 12 57,2 13 6,7 28. 12 57,0 13 8,4
13. 12 58,6 13 8,2 29. 12 55,8 13 6,2
14. 12 57,7 13 8,7 30. 12 64,9 13 11,0

.. . i 15. 12 57,2 13 6,3 31. 12 58,5 13 6,9
16. 12 56,3 13 5,8

Mittel 12 57,5 13 6,8

Mittel 13 s 2 , 2 ^ =  hora 0.
lo
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Yolkswirtscliaft mul Statistik.

"Westfiiliscko S te inkoh len , K o k s  u n d  B rike tts  in  

H a m b u r g , A lt o n a ,  H a rb u rg  etc . Mitgeteilt durch 

Anton GOnllier in Hamburg. Die Mengen westfalischer 

Steinkohlen, Koks uiul Briketts, welche wahrend des 

Monats Mai 1897 (1896) im hiesigen Verbrauchsgebiet 

laut amtlicher Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen i  1000 kg
1897 1896

In Hamburg P la t z ................................ 84 225 85 490
l)urchgangsvci'saml nach Altona-Kieler Balin 33 555 28 544,5

, „ Luficck-IIamb. „ 8 855 6 291
„ „ Berlin-IIanib. „ 4 466,5 3 408,5

Insgesamt 131101,5 123 734
Durchgangsversand auf der Oberelbe nach 

Berlin.................................................. 18 315 12 760
Zur Ausfuhr wurden yerladen . . . . 4 320 7 557,5

E n g lis c lio  K o h le n e in fu h r  i n  H a m b u r g .

Mai wurden nach

Im Monat

Hamburg eingefuhrt von:

Nortbumberland und 

Durharn 

Midlands . 

Scliottland

W a le s ..........................

Gaskoke . . . .

98 517 t gegen 

38 634 t „ 

45 784 t 

7 116 t „

2 017 t „

73 621 t in 1896 

32 544 l „  1896 

49 833 t „ 1896 

7 173 t „  1896 

352 t „ 1896

192 068 t gegen 163 523 t in 1896

Westfalen 131 101 t 123 734 t „ 1896

323 169 t gegen 287 257 t in 1896zusammen

Es sind mithin 35 912 1 mehr herangekommen, ais 

im Voijahre.

Das Geschiift war im  Laufe des Mai ruhig, Ilausstands- 

kohlen gegen Schlufs sehr gedriickt. Infolge des Riickganges 

der Flufsfrachtcn in der zweiten Iliilfte des Monals wurden 

starkę Quantitaten von Maschinen- und Gas-ICohlcn ins 

In land vcrladen, wodurch der hiesige Markt etwas ent- 

lastet wurde.

(Mitgeteilt von II. W . Heidmann.)

Terkehrswesen. 
B o tr io b so rg eb n is se  d e r  d e u ts e h e n  E is e n b a h n e n .

a) Preufsische Staatsbahnen:

Betriebs-

Lange

kin

E i n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Gflterverkehr

Aus sonstigen 

Quellen 

JL

Gesamt-Einnahme

uberhaupt

JC.

auf 
1 km 

JL

uberhaupt

JL

auf 
1 km

JL

uberhaupt

JL

auf 1 km 

JC.

April 1897 ...............................................

gegen Apnl 1896 j wenjger............
28836,59

582,49
26 242 000 
2 008 000

933
56

57 888 000 
2 625 000

2 016 
53

5 650 000 
271 000

89 780 000 
4 904 000

3116111
b) Samtliche deutsehen. Staats- und Privatbalinen, einschliefslich der preufsischen, mit Ausnahme der bayerischcn Bahnen.

E i n n a h m e n .

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Guterverkehr Aus sonstigen

Gesamt-Einnahme

uberhaupt
auf 

1 kra
uberhaupt

auf 
1 km

Quellen uberhaupt auf ł  km

, km JC. JC. JC. JC. JC. JC. JC.

April 1897 ................................................

gegen April 1896 {wenigor ; ; | ‘ ;

a. Vom 1. — 30. April 1897 (bei den 
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen die entsprechende Zeit 1896 mehr
b. V. 1. Januar bis Ęnde April 1897 (bei 

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar) *)
Gegen die entspr. Zeit 1896 mehr . .

40 618,03 
774,82

34 983 472 
2 682 724

29 515 741 
2 216 417

16 790 525 
1 054 910

882
53

874
49

2 847 
155

74 473 976 
3 202 987

64 256 264 
2 619 763

41 042 335 
2 503 202

1844
45

1868
37

6 852 
357

7 275 663 
346 257

6 188 322 
251 023

4 272 547 

382 246

116 733 110 
6 231 968

99 960 327 
5 087 203

62 105 407 
3 940 358

2 883 
101

2 897 
87

10 361 

565

Zu diesen gehóren u. a. die sachsischen und badischen 
Enscheder und die Hessische Ludwigseisenbahn.

K o h len-  u n d K o k s v e r s a n d . Die Zechen und Kokereien 

des Ruhrreviers liaben vom 1. bis 15. Mai 1897 in 

13 Arbeitstagen 170 306 und auf den Arbeitstag durch- 

schnittlich 13 100 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 

und Koks beladen und auf der Eisenbahn zur Yersendung 

gebracht, gegen 145 063 undauf den Arbeitstag 12 089 D.-W . 

in derselben Zeit des Yorjahres bei 12 Arbeitstagen. Es 

wurden m ithin in der ersten Iliilfte vom Monat Mai 

des laufenden Jalires auf den Arbeitstag 1011 und im 

ganzen 25 243 Doppelwagen mehr gefordert und vcrsandt 

ais vom 1. bis 15. Mai 1896. Im  Saarrevier stellt sich

Staatseisenbahnen, die Main-Neckarbahn, die Dortmund-Gronau-

der Versand an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn vom 

1. bis 15. Mai 1897 auf 26 777 gegen 23 173 D.-W .

. 53 782 ' 47 740 „

215 972

in Oberschlesien „ . . . 

und in den drei Bezirken

zusammen a u f ................

und betriigt demnach:

im  S aarrev ie r ....................

in  Oberschlesien . . . .  

und in den drei Bezirken

zusamm en........................

mehr, ais in den gleichen Zeitriiumen des Yorjahres.

250 865

3 604 D.-W . 

6 042 „

34 897 „
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Ycrcine und Versauiiulungen.
G enera lve rsam m lungen . G t t h l i t z - V a h r n o w c r  

B r a u n k o h l e n - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t .  10. Juni d. J ., 

mittags 12 Uhr, zu Perleberg im Saale des llotcls Stadt London.

S t e i n k o h l e n b a u v e r e i n  C o n c o r d i a  zu Nieder- 

O e l s n i t z  i. E. 12. Juni d. J ., naclmi. 3 Uhr, im Hotel 

zur grtineu Tannc in Zwickau.

Meuse lw i t z e r  B r a u n k o h l e n a b b a u - G e s c l l s c h a f t  

„ G l i i c k a u f "  z u  K r i c b i t y s o h .  15. Jun i d. J ., 

nacltin. 3 Uhr, in der Bahnhofsrestauration zu Meuselwitz.

G l i i c k a u f ,  A k t i e n - G e s e l l s c l i a f t  f i i r  B r a u n 

k o h l e n  - V  e r w e r tu n g. 17. Juu i d. J ., nachm. 6 Uhr, 

in Berlin W ., Hotel Norddeutschcr Hof, Mohrenstr. 20.

Bergw erksver  ein Ho hen k i r c h c n ,A k t i e n - G e se l l -  

scha ft. 19. Juni d. J ., abends 6 Uhr, in dem Gescliiifts- 

lokal der Gesellschaft zu Berlin.

,;Gott m it un s-Grube " ,  A k t i e n -G e se l l s ch a f t  fiir 

S t e i n k o h l e n  bergbau .  21. Jun i er., vorm. 11 Uhr, 

im Bureau der Gesellschaft, Berlin, Willielmstr. 46/47.

S t c i n k o h l e n - B e r g b a u  -Gese l l s ch af t  „ I I  u in - 

b o 1 d l“ . 19. Jun i d. J ., vorm. 11 Uhr, im Geschiifts-

lokale in Frankfurt a. M.

W i 1 h e I m s h ii 11 e , A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  fiir  

M as c h i n en bau  u. Eisengie fsere i .  19. Jun i cr., vorm. 

10 ‘/2 Uhr, im Hotel de Rome in Berlin, Charlottenstr. 44/45.

K on ig -F r i e d r i c h- Aug us t- H i i t t e .  22. Juni d. J ., 

vorm. 10 Uhr, im kl. Saale der Dresdener Fondsbbrse 

zu Dresden.

Marktberichte.
Essoner Borse. Amtlicher Bericht vom 31. Mai 

1897, aufgestellt von der Borsen-Kommission.

K o h l e n ,  Koks  und  Br iket ts .  

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas- un d  F l a m m k o h l e :

a) Gasfbrderkohle......................... 10,50— 12,00 J t .

b) Gasflammforderkohle . . . 8,50— 10,00 „

c) Flammforderkohlc . . . .  8 ,25—  9,00 „

d) S tiic kkoh le ..............................  12,00— 13,00 „

e) H a lb g e s ie b te ......................... 11,00— 12,00 „

f) Nufskohle gew. Kom 1 1

„ U l»

»

»

11,50— 13,00

II I  . 9 ,75— 10,75 „

IV  . 8 ,50—  9,75 „

6,25—  7,25 „

6,75—  7,75 „

5,00—  5,75 „

)) )> »
g) Nufsgruskohle 0— 30 mm

„ 0 — 60 „

h) G r u s k o h le ...............................

II. F e t t k oh le :

a) Forderkohle...............................

b) Bestmelierte Kohle

c) S tiickkoh le ...............................

d) Nufskohle, gew. Kom ^ IJ  l l j 0 0 _ 13 00 #

I I I  . 9 ,80— 10,50 „

„ IV  . 8 ,80—  9,50 „

e) K ok e ko h le ..............................  8 ,00—  9,00 „

III. M agere  K oh l e :

a) F o r d e r k o h le ....................... 8 ,00—  8,75 „

b) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stiickgehalt . 9,00— 11,00 „

c) S tiickkoh le ............................  11,50— 13,00 „

»

»

d ) Nufskohle Kom I  . . .  16,00— 18,00 J t .
„ „ I I  . . . 18,00— 20,00 „

e) F o rd e rg ru s ................................... 6,75—  7,25 „
f) Gruskohle unter 10 mm . . 4 ,50—  5,50 „

IV . K o k ę :

a) H o ch o fe n k o k e ................14,00 „
b ) G ie fs e r e ik o k e ...........................  15,50— 16,00 „
c) Brechkoke I  und I I  . 16,00 — 17,00 „

V. B r i k e t t s :

Briketts je  nach Qualit:it . . 10,00— 12,00 „
Daucrnd llotter Absatz. Markt fest. Vielfach Nachfrage 

fiir niichsijiihrige Lieferung. Niichsle Borsen-Versammlung 

findet am Montag, den 28. Jun i, nachm. 4 Uhr, im

Berliner Hof (Hotel Hartmann) statt.

B orse  z u  D u s se ld o r f . Amtlicher Preisbericht vom

3. Jun i. 1897. A. K o h l e n  u n d  K o k s . 1. Gas- und 

Flammkohlen: a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,00 bis

11.00 ^/L, b. Generatorkohle 10,00— 11,00 *St., c. Gas- 

fiaminforderkohle 8,50 — 9,50 J t . 2. Fettkohlen: a. FBrder- 

kohle 8,30 —  9,50 JL , b. melierte beste Kohle 9,50 bis

11,50 J t ., c. Kokskohle 7,60— 9,00 J t . 3. Magere Kohle:

a. Forderkohle 8,00— 9,50 JL , b. melierte Kohle 9,00 bis

11.00 J t ., c. Nufskohle Korn I I  (Anthrazit) 19,50 bis

21.00 J L  4. Koks: a. Giefsereikoks 15,50— 16,00 JL ,

b. Hochofenkoks 14,00 JL , c. Nufskoks gebr. 16,00 

bis 1 7 ,0 0 ^ .  5 .Briketts 10,00— 12,00.y<^. B. E r z e :  1. Roh

spat 11 ,3 0 - 1 1 ,9 0 ^ .,2.Spateisenstein, ger.15,70—  1 6 ,7 0 ^ ., 

3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0,00 — 0,00 J t . 4. Nassauischer 

Roteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 11 — 12 JL ,

5. Rasenerze franco 0,00— 0,00 J t . C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66,00— 67,00 JL ,
2. 'Weifsstrahliges Qual. - Puddelroheisen: a. Rheinisch-

westfalische Marken 58— 59 J t .,* )  b. Siegerliinder Marken 

58— 59*) J t ., 3. Stahleisen 60— 61 JL ,*) 4. Eugiisclies 

Bessemereisen ab VerschilTungshafen 0,00 J t ., 5. Spanisches 

Bessemereisen, Markę Mudela, cif Rotterdam 0,00— 0,00 J t .,
6. Deutsches Bessemereisen 0,00 J t., 7. Thomaseisen frei 

Verbrauchsstelle 60,50 J t ., 8. Puddeleisen Lusemburger 

Qualitat 49,60 JL , 9. Engl. Roheisen Nr. I I I  ab Ruhrort

60.00 JL , 10. Luxeinburger Giefscreieisen Nr. I I I  ab 

Luxemburg 56,00 J t , 11. Deutsches Giefscreieisen Nr. I

67.00 J t ., 12. Deutsches Giefscreieisen Nr. I I  00,00 J t .,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. I I I  6 0 ,0 0 ^ .,  14. Deutsches 

Hiimatit 67,00 J t ., 15. Spanisches Hiiinatit, Siarkę Mudela, 

ab Ruhrort 7 4 , 0 0 D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches Stab- 

eisen 135 J t . —  E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Bleche 

aus Flufseisen 137,50 — 142,50 .yć. 2. Gewohnliche Bleche 

aus Schweifseisen 165,00 J t ., 3. Kesselbleche aus Flufs

eisen 157,50 JL , 4. Kesselbleche aus Schweifseisen

180.00 JL , 5. Feinbleche 135— 145 J t . F. D r a h t :

1. Eisenwalzdraht 0,00 Jt., 2. Stahlwalzdraht 0,00 J t.
Die Lage des Kohlen- und Eisenuiarktes ist unveriindert 

geblieben, die Nachfrage in Kohlenkuxen war bei steigenden 

Preisen nicht zu befriedigen. Dic nachste Borsenversamm- 

lung findet statt Freitag den 18. Jun i, nachmittags 4 bis

5 Uhr, in der Stiidtischen Tonhalle.

F ra n zo s is c h e r  K o h le n m a r k t .  W ie w ir aus den 

yerschiedencn Fachzeitungen entnelunen, ist eine Veriinderung 

in der Lage des franziisischen K o h l e n m a r k t e s  nicht zu 

yerzeichnen und konnen wir nur vcrmerken, dafs die all-

*) M it Fracht ab Siegen. •
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gemeinc fesle Ilaltung dem Ansclieinc nach fiir das laufende 

Jah r noch gesichert ist.

Dic Festigkeit des Feinkohlenmarktes veranlafst die 

Verbraucher, sich fiir moglichst lange Zeit zu decken, da 

die Preise voraussiclitlich nocli eine Steigcrung erfahren 

werden. Der Yerbrauch der verschiedenen Kohlensorten 

fiir dic Eisen- und Glasindustrie war fortwilhrcnd ein guter 

und die meisten Zechen des Nord- und Pas-de-Calais- 

Bezirkes haben ihre ganze Fijrderung auf liingere Zeit 

verkauft.

Dor Vcrbrauch an Ilausbrandkonlcn ist in der jetzigcn 

Jalireszeit verlialtnismiifsig sehr gering und wird cin grofser 

Teil der Fórderung auf Lager gelegt.

Die Ilaltung des Koksmarktes bleibt unveriindert 

iiufserst fest und finden B r i k e t t s  regen Absatz.

Dic statistischen Zusammenstellungen Iiber die E in -  

und Aus fuh r  von Kohlen und Koks fiir das erste Quartal 

der 3 letzten Jahre ergeben folgende Resultate:

E i n fu h r .

1897 1896 1895

K o h l e n t t t

England . . . . 1 196 940 1 182 620 1 095 650

Belgien . . . . 803 840 824 510 998 750

Deutscliland . 156 110 155 210 109 440

Andere Liinder . 670 1 150 1 630

Summa 2 157 560 2 163 490 2 205 470

K o k s

Belgien . . . . 152 860 126 330 105 040

Deutschland . 210 830 206 020 ' 247 340

Andere Liinder . 3 380 2 480 2 010

Summa 367 070 334 830 354 390

A u s f u h r .

K o h l e n

Belgien . . . . 116 050 104 690 97 980

Italicn . . . . 4 890 3 460 3 690

Schweiz . . . . 51 420 61 030 49 800

T iirkei' . ' . 620 820 2 670

Algier . . . . 630 SOO 2 110

Andere Lauder . 25 910 33 460 28 880

Fremde SehilTe . 1 970 170 —

Franziisische SehilTe 60 030 53 780 —

Summa 261 520 258 210 185 130

K o k s ............................ 16 665 16 490 31 810

In den verschicdenen franzosischen Hafen waren am

31. Miirz folgende Kohlenlager vorlianden:

177 755 t 

174 003 t

1897 . . . 182 2 9 9 1 1894 . .

1896 . . . 197 4 0 6 1 1893 . .

1895 . . . 219 1 0 0 t

Die P r e i s e  stellen sich zur Zeit wie folgt:

N o r d  u n d  P a s - d e - C a l  ai s.  Zechen von Marles.

S t iic k k o h le ........................ 24 ,—  Frcs.

Forderkolile 50 pCt. . . 18,—  „

» 30 „  17, „

Feinkohle 4 cm . . . 14,—  „

»  2 „ . . . 12,50 „

Zechen von Lidvin.

Stiickkohle 120 mm , . 24 ,— Frcs.

Gesiebte 3 cm . . . .  19,—  „

»  ! » • • • •  18,  „

Forderkolile 40— 45 pCt. 16,—  Frcs.

30— 35 „  15,—  „

„  20 25 „ 13, - „

L o i rc-B czi  rk. Zechen Roche-Moliere und Firminy.

Schacht Dolomien :

Stiickkohle iiber 120 m m .....................  26,50 Frcs.

Niisse I. Qual............................................. 22,00 „

Forderkolile fiir Fabriken . . . . 15 ,— „

Gesiebte 30 m i n .................................. 14,50 „

Koks gcwaschen, 8— 9 pCt. Asche . . 27 ,—  „

„  II. Qual......................... ........  2 5 ,-  „

Die Wasserfrachtcn pro Tonne von Saint-Ghislain, Anzin 

uud Lens nach unten angegebenen Bestimmungsortcn stellen 

sich zur Zeit folgendermafsen:

S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 5,50 Frcs., Rouen 5,50,

Elbeuf 5,40, Douai 1,65, Cambrai 1,70, Ham 2,70, 

Poronne 3,05, Saint-Quentin 2,30, Chauny 2,S0, Compiegne

3,65, Soissons 4,20, Saint-Omer 3,10, Dunkerque 3,10, 

Courtrai 1,80, Ypres 4,10, Bruges 2,50, Anvers 2,00, 

Gand 2,10, Boom 2,10.

A n z i n :  Paris 4,80 Frcs., Rouen 4,80, Elbeuf4,70, Amiens 

2,15, Arras 1,25, Douai 0,95, Cambrai 0,75, Hani 1,50, 

Pćronne 1,70, Saint-Quentin 1,15, Chauny 1,70, Com- 

pifcgne 2,15, Reims 2,40, Soissons 2.30, Lille 1,40, 

Bćthune 1,40, Saint-Omer 1,65, Dunkerque 1,65, Calais 

1,75, Epernay 3,10, Saint-Dizier 3,50, Nancy 4,65 Frcs.

Lens (Pas de Calais): Paris 5,75 Frcs., Rouen 5,75, 

Elbeuf 5,70, Amiens 4,00, Arras 2,00, Douai 1,30, Cambrai 

2,00, Ham 2,95, Pćronne 3,25, Saint - Quentin 2,60, 

Chauny 3,25, Coinpifcgne 4,00, Reims 4,50, Soissons 4,40, 

Lille 0,90, Bćthune 1,00, Saint-Omer 1,30, Dunkcrque 

1,40, Calais 1,50, Epernay 5,00, Saint-Dizier 5,25, Nancy 

6,25, Gand 1,65, Briissel 2,80 Frcs.

L iitt ic h e r  K o h le n sy n d ik a t. Es wird uns mitgeteilt, 

dafs sich die naclifolgenden Zechen des Liitticher Bassins 

dem kiirzlich dort gebildeten Kohlensyndikat angcschlossen 

haben.

I. Mag er k o h l e  ii z ec li en :

Minerie mit einer Jahresfórderuhg von 25 510 t

Petite Bacnure „ „ „ „ 57 120 1

Ans ,, „ „ „  59 850 1

Esperance „ „ „ „  78 200 t

Batterie „ „ „ „ 93 200 1

Bounefois „ „ „ „  101 4 6 0 1
Summa 4 1 5 3 4 0 t

II. II a 1 b f et tkoli lenz ech o n :

Angleur mit einer Jahresfordcrung von 56 090 t

Grandę Bacnure „ „ „ „  93 600 1

Lonnette „ „ „ „  74 275 t

Quatre Jean n „ 69 809 t

llerve Wergifosse „  „ „ „ 90 980 1
Bonne fin „ }) „  „ 190 000 1

• Concorde „ „ „  }) 120 600 1

Gosson Lagasse „ „ „ „ 178 2 0 8 1

Hazard „ „  „  „ 224 000 t

Espćrance „ „ „ )} 188 0 7 0 1
llorloz „ v v ,} 250 3 0 0 1

Patience „ „ }> „  198 1 5 0 1

Werister )} „ )} „ 108 842 t

Summa 1 842 924 t
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Bois d'avioy mit einer Jahresforderung von 323 300 1

Ougrće ,, „  „ „  89 930 1
Six Bonniver „ „ }) „ 116 500 t

Marieliaye „ „ „ „  410 220 t

Cockcrill „  „ „ „  271 860 t

Ilorloz „ ,, „  „ 124 0 0 0 1
La Iliiyc „ „ „  „  157 400 t

Kessales „ „ „ „  323 300 1
Kessales (Artistes) „ „ „ ,, 323 300 t

Gosśon-Lagassc „ „ „ „ 147 200 1
Summa 2 287 010 t

Dic gesamlc Jalircslorderung der vereiniglcn Gruben 

betriigt niiib in 4 545 274 t.

X A us land ische r E iso nm ark t. Auf dem sch o 11 i s che n 

Rohcisenmarktc war dic Tendenz in der letzten lliilfte des 

April eine wcichende geblieben, seit Anfang Mai sind dann 

unverkennbare Fortschritle zu verzeiclinen, wennglcich das 

Geschiift bis jelzt noch keirie feslen Bali hen angenommen 

bat. Der langen Flaue mufste endlich eine Rcaktion fojgen. 

Die Preise fiir schoLlisclies Roheisen waren bis Ende April 

seit Beginn des Jahres um 3 s. per l gcwiciien und standen 

damit niedriger ais jo in den beiden letzten Jahren. Be- 

giinstigt w ordo dann die endgiiltigc Einleitmig einer llausse- 

bewegung durch eine Reihc von bedeutenden Auftriigen in 

cnglischcin Roheisen voin Auslande, namentlich von Italien 

und Rufsland, sowie dnieli ein ąnsehnlich verhiehrtes Arbeits- 

quantum an den Walzwerkcn und Schiflswerften im west- 

lichen Schottland. Schottische Warrants gingen um etwa 

1 S. 6 ii. bis 2 s. zunachst in die Hohe, inufstcu alsdann 

wieder etwas nachgeben, wic ubcrliaupt eine grofsere Festig- 

keit die Lage bis jetzt nicht kennzeiclinet. Zuletzt standen 

schottische Warrants auf 44 s. 7 cl. bis 45 s. 7 ll i  d. 

Cassa und 44 s. 11 d. bis 45 s. 10 d. iiber eincn Monat. 

I i i  gewoltnlichem Cl cvclaiid roheisen wurde zu 39 s. 6 d. 

bis 40 s. bezw. 39 s. 9 d. bis 40 ,s. 5 d. abgesęhlossen; 

Cumberland Iliimatiteisen notierte 48 s. bis 48 s. 6 ’/2 d. 

bezw. 48 s. bis 48 s. 9Vz d. Middlesbrough Hainatilciseu 

war in lelzter Zeit verhaltnisiniifsig tlili und erziclte 49 s. 

l'/a  d. Cassa und 49 S. fiir Lieferung in vierzelin Tagen. 

Der Vcrbraucli in schotti^chem wic in englisclicin Roheisen 

ist gegenwiirtig schr bedeutend, und die Lagervorriitc haben 

selir schnell abgenommen. Die Preishaltung ist fest. Die

Gcsamtausfulir an Roheisen von den schottischen Hiifcn bis 

Mitte Mai betrug 90 371 t gegen 110 887 t in dcm ent- 

sprechenden Abschnitt des VorjahreS; davon gingen 40 031 t 

ins Ausland gegen 38 527 t im vorigen Jahre. Die Zahl 

der in Betrieb befindlichen llochofen blieb unveriindert auf 

81. Der Fertigeisenmarkt zeigte in den letzten Woclien 

eine grofsere Stetigkeit, und die Mcinung ist allgemein, 

dafs die Haiisse in Roheisen auch eine Aufbesserurg der 

Walzeisenweise bringen rnlisse. An den Stahlwerken herrscht 

selir viel Leben, namentlich seitdem im ScbilTbau griifsere 

Auftriige cingelatifen sind, und die Aussichten fiir die Zukunft 

sind bei dem schon vorliegenden Arbeitsąuantum recht er- 

mutigend. Die Notierungcn sind etwas fester, aber immerhin 

noch verlialthismiifs!g niedrig.

Der e n g l i s c h e  Eisenmarkt ist im  A pril auf der Bahn 

des RUckscliritts geblieben, obwobl eine gUnstige Statistik, 

ein schnclles Riiuinen der Lageryorrate und eine gute Inland- 

nachfrage eine Aufbesserung der Roheisenpreise erwarten 

Ijefsen, die Ursachen waren gegeben durch den griechisch-

III. F c l t k o h l c  n zećlieri. turkischen Krieg, wic durch dic Ungewifsheit in der siid- 

afrikanischcn Frage m it cincr giinzlich hemmenden W irkung 

fur jedes SpekUlationsgescbiift, namentlich in Warrants, die 

seit September nicht so niedrig standen, wic Ende April, 

Clcvelaudwarrants waren damals in Middlesbrough auf 38 s. 

Cassa gesunken. Seit Anfang Mai ist dann eine W endung 

zum Besseren zu verzeichnen, die Nachfragc hat eincn un- 

gewohnlichen Umfang angenommen und mit einem ruliigeren 

Auśsehen der politischen Lage ist das Verlraucn in die 

Situation zuruckgekehrt, sodafs je tzt bessere Preise erzielt 

werden, Clevclandwarrants standen Mi tle Mai auf 40 S. 

1V2 d. Der Bedarf iibersteigt jetzt bei wcilem die Er- 

zeugung infolgc erncuter Regsamkeit auf dem Fertigeisen- 

und Stahlmarkt. Die YerschilTungen sind aufserordcntlich 

umfangreich und vcrsprechen fiir M ai die grijfste Zilfer zu 

ergeben, die bislier bcrichtet wurde, wiihrend sie im A pril 

liinler denen des Miirz zuruekgeblieben waien. Dic Lager- 

vorr;itc an Clevclandeisen in Connals Stores haben in den 

letzten Woclien ungewohnlich schnell geriiumt. Cleveland- 

roliejsen Nr. 3 G. M. B. erziclte Mitte Mai 40 s. 3 d. 

per t prompte Lieferung f.o.b. Nr. 4 Giefscreiroheisen so

wie graues Puddelroheisen- stelicn auf 40 s Iliimatiteisen 

hatte im April durch einen Riickgang in den Erzpreisen, weniger 

durch dic ungiinstigc Konjunktur zu leiden. Seit Anfang 

Mai liegen Auftriige in grofserer Zahl vor, und die Lagcr 

riiuinen fast noch schneller ais in Cleyelandeiscn. Fiir 

gemischte Loose ist unter 49 S., selbst aus zweiter Uand, 

jetzt kaum aiizukommen. Die Erzpreise zeigen kcine 

steigende Tendenz, und die Frnclitsiitze blieben glcichfalls 

unveriindert. Auch auf dem Fertigciscn- und Stahlmarkte haben 

die meisten Werke seit Anfang Mai einen regeren Geschiifts- 

verkehr zu verzeiclinen. E inigc Stabcisenwerke sind iiber- 

reichlicli mit Auftriigen yerschen; gcwbhnliches Stabeiscn 

notierte in Middlesbrough zuletzt 5 L . 5 s , beste Sorte 5 L . 

15 s. In Blechcn und W inkcleisen sind die Werke jetzt 

entscliicdcn besser beschiiftigt ais noch vor wenigen Woclien, 

aber immerhin kommen die Preise noch nicht recht vom Flee.k; 

Schillplatten in Eisen und Stalli notieren 5 L . 2 s. 6 d. 

per t. Auch Stahlschienen gehen in letztcr Zeit wieder 

flotter, scliwere Stahlschienen zu 4 L . 10 S. In Lancashire 

ist das Geśchśift noch einigermafsen sfill, doch spricht vieles 

fiir eine Besserung. Im  Nordwesten, in Stalfordshire und 

in Yorkshire hat sieli glcichfalls .seit Anfang Mai neues 

Lcben entwickelt. Den Konstriiktionswcrkstiitten liegt ein 

recht befriedigendes Arbeitsąuantum vor, doch hat sich hier 

die Arbeitsfrage wider Erwarten noch imtner nicht in 

befriedigender Weise geklart. An den SchilTswerftęn ist 

eine Reihe von guten Neubestellungcn eingelaufen.

Der b e l g i s c h e  Eisenmarkt blieb in den letzten Woclien 

im wesentliclien auf dem status quo, neuerdings sind einigc 

Anzeichen einer Besserung vorhanden, doch hat sich eine 

solehe bis jetzt noch nicht in allgemeinerem Umfange, 

namentlich nicht in den Preiscn, geaufsert, und man ver- 

harrt in einer mehr abwartenden Haltung. A u f dem Fertig- 

eisenmarkte sind erst in letzter Zeit die Aussichten gunsligcr 

geworden mit einer Belebung der Nachfrage und cincr 

gleichzeitigen Verminderung der Gestehungskostcn, insofern 

Puddelroheisen und Giefsereiroheisen verscliiedentlich billiger 

angeboten werden. Im  April war namentlich das Ausfulir- 

geschilft schleppend, nielit zum geriugsten unter dcm 

Eintlufs der unsichercn politischen Lage; so waren Bleclie 

ziemlich vernachlassigt und gingen fiir die Ausfuhr gegen 

Anfang April um 2 Frcs. zuriick. Nr. 2 auf 145 Frcs.,
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Nr. 3 auf 155 Frcs., Nr. 4 auf 1S5 Frcs., Stahlbleche 

auf 155 Frcs. Besser blieb die Ausfutir in Stalli, namentlich 

fiir Schienen und Triiger. Stalilschienen behauptcten sieli 

auf 110 Frcs., Triiger auf 145 Frcs. bezw. 135 Frcs. fiir 

Ausfuhr. Eine Steigerung hat der Absatz hauptsachlich durch 

die erneute Nachfrage von Indien erfahren, seitdeni hier 

Ilungersnot und Pest so gut wic z u Ende sind, immerhin 

blieben die Notierungen unter dem Druckc eines scliarfen 

englischen Wettbewerbs auf ihreih bisherigen Niveau. 

llandelseisen Nr. 2 frei belgisehe Balinen blieb auf 140 

Frcs., Nr. 3 auf 145 Frcs.; fiir Ausfuhr ging Nr. 2 von 

135 Frcs. auf 132,50 Frcs., Nr. 3 von 140 Frcs. auf 

137,50 Frcs. zuriick. —  Am 1. M ai waren von 44 be- 

stchcndcu llochofen 36 in Betrieb, 13 fiir ruddelroheisen,

4 fiir Giefsereiroheiscn, 19 fiir Stahlcisen, uud die Erzeugung 

steilte sich im April und den ersten vier Monaten also.

April. 1. Jan. bis 1. Mai

-1897 1896 1897 1896
1’uddolrohetsen . . . 35 2501 25 3501 134 2151 101 145 t
Giefsereiroheisen . . 6 900 t 6 900 t 27 600 t 28 225 t
Stahlcisen.................... 50 700 t 34 500 t 200 630 t 139 150 t

Total 92 850 t 66 750 t 362 445 t 268 520 t

Auf dem f ran zos is chen  Eisenmarkt herrschte durch

aus die frlihere Festigkeit und im einzelnen ist w enig Neue9 

zu berichten. Die Orientfrage hat die Geschiiftslage bis 

jclzt wenig beeintraclitigt, nur erlilt die Ausfuhr einige 

Storungen. Im Ilaute-Marne sind alle Werke ausreichend 

beschaftigt; die Nachfrage, ohne iibermafsig zu sein, hiilt 

mit der Erzeugung schritt. In Paris blieben die Preise 

fiir llandelseisen die letzten Wochen hindurch fest auf 

17 Frcs., fur Triiger auf 18 Frcs., doch sind in letzter 

Zeit auf diese Siitze bei grofseren Abschliiśśen Konzessionen 

gewahrt worden. Im Departement Nord liegen allen Werken 

gule Auftriige vor, und man erwartet bei den gesteigerten 

Kosten des Itolmiaterials und der wachscndcn Nachfrage 

allgcmein eine neue Haussebewegung. Im Maas- und 

Moseldistrikte. behauptet das Comptoir von Lougwy seine 

Preise fiir Giefscreirolieisen Nr. 3 fest auf 73 Frcs. pro 

Tonne ab Werk.

A uf dem a m e  r i k a  n i s c li e n Eisenmarkte war die 

Geschiiftslage in den letzten Wochen aufserordentlich flau; 

Absalz und Preise sind allenthalben gewichen. In Roh- 

eisen sind in letzter Zeit kaum neue Auftriige cingekommen, 

dabei wurde die Erzeugung im  gleiclien Umfange bei- 

behalten, sodafs sich recht ansehniiche Lagervorriite an- 

sammeln; viele Hutten werden sich demnaehst genotigt 

sehen, Hochofen niederzublasen, aucli schciiien sich Arbeiter- 

ausstiinde vorzubereiten, da die Loline kiirzlich lierabgesetzt 

wurden. Stellenweise wird zu ganz aufserordentlich niedrigen 

Preisen angeboten; Nr. 2 nordliches Giefsereiroheisen stand 

zuletzt nominell auf 11,25 Doli., sudliches graues Puddel- 

roheiseii auf 9,75 Dóll., doch wird durchweg zu weit 

niedrigeren Siitzen abgeschlossen, vielfacli ist die Nacli- 

frage uberhaupt gleich N u li. Auch Bessemerroheisen ist 

veischiedenllich im Preise gewichen. Auch auf dem Fertig- 

eisen- und Stahlmarkte stagniert das Geschiift auf der ganzen 

Linie, und die Preise zeigen fortgesetzt weichende Tendenz. 

Fiir Baumaterial war noch einige Nachfrage, Schienen waren 

im April fiir Ausfuhr noch le id lick gefragt, namentlich

nach China und Sudamerika. Stalilschienen notieren 

nominell 20 Doli.

Submissioncn.
8. J u n i  1897, abends 5 Ulir. K. P o s t a m t  Nr. 1.

S t u t t g a r t .  Bedarf fiir den niiclistcn W inter an 6000 Ctr.

(30 Wagenladuiigen) zerkleinerten Rulirmcilerkoks von 

25/45 mm Korngrofse.

10. J u n i  1897, mittags 12 Uhr. K o n i g l .  G e n e r a l -

d i r e k t  i.o n d e r. S t a a t s e i s e n b a h n e n , S t u t t g a r t .

Lieferung von 2500 ( Gaskoks aus Ruhr- oder Saarkohlen, 

teils grob (gabelrein), teils gebroclien und gesiebt, 180 t 

MciIer-(Grofs-)Koks, gabelrein, 220 t Ruhrdestillationskoks, 

gebroclien, 110 t Patcntheizkokes, gebroclien.

10. J u n i  1897, vorni. 11 Uhr. U n i v c r s i l i i  t s_-

K u r a t o r i u m  i n  B r e s l a u .  Lieferung von Steinkohlen 

zum Bedarf der hiesigen Universitat voin 1. Jul i  cr. ab.

10. J u n i  1897, nachinittags 6 Uhr. R a t  z u D r e s d c n ,  

I l o c h b a u u m t ,  D r e s d e n .  Lieferung des gesamten Kolilen- 

bedarfs auf das Jahr 1S97/9S fiir die hiesigen stiidtischen

Schulen und Stiftungs-Grundstucke, sowie fiir die stadtischcn

Anstalten, einschl. der Elektrizitiitsweike, und zwar von 

etwa 500 Doppelwaggor.s Steinkohlen und 3800 Doppel- 

waggons Braunkohlen.

12. J u n i  1897, mittags 12 Uhr. S t a d t b a u v e r -

w a l t u n g  C h e m n i t z .  Lieferung der fiir die Yeiwaltuhg 

der Stadt Chemnitz im Jahre 1897/98 erfordcrlichen lleiz- 

malerialien, Koks, Stein- und Braunkohlen.

12. J u n i  1897, K o n i g l .  G e f an  ge u a ns ta 11 Cli  em n it z . 

Lieferung des fiir die unterzcichnctc Gefangenaiistalt in der 

Zeit vom 1. Ju l i  cr. bis daliin 1898 erforderlichen 

Heizungsmaterials an gewaschener Rufsknorpelkohle II, 

gewaschener Pechwiirfelkohlc I, bohm. Nufsglanzbraunkolile.

18. J u n i  1897, vorm.  10 Uhr .  G r. D i r e k t i o n  

d e r  L a n d e s i r r e n a n s t a i t  He p p e n h e i i n .  Anlieferung 

von 4400 Ctr. melierteu Ruhrkohlen und 1600 Ctr. ge- 

waschencn Nufskohlen, prima Qualitiit, zu Ofen- und llerd- 

braud sieli eigneud.

22. J u n i  1897. K o n i g l .  L a n d g e r i c l i t  i n Du s s e l d o r f .  

Bedarf an Koks fiir die FUllschiićhte von Centralheizungs- 

ofen im hiesigen Justizgebiiude, fiir die lleizuugsperiode 

1897/98, ungefahr 120 bis 150 t zu je  20 Ctr.

A l t m a r k i s c h e  K l e i n b a h n ,  C l o t ze .  Lieferung von 

360 t oberschlesischen Steinkohlen fiir Lokomotiven freo. 

Station Clotze soli vergeben werden.

P e r s o n a 1 i e ii.
Der Bergassessor D.r. Y o g e l s a n g  ist von seiner zur 

Untersuchung von Goldfunden unternommenen Reise in den 

Ural zuriickgekehrt.

Dem Bergassessor K o c h e r  aus dem Oberbergamtsbezirk 

Bieslau ist die nac.hgesuchte Entlassung aus dem Staąts- 

dienste erteilt worden.

Dem Grubenverwalter Ernst K o c h  auf der Zeche 

vcr. Hagenbeck bei Altendorf ist anliifslicli seines 50 jiihrigen 

Bergińahnsjubilaums der Kronenorden IV . KI. verliehen.


