
te . 24. XXXIII. Jahrgang. Gliickauf Essen (Rulir), 12. Juni 1897.

Berg- und Hiittenmannische Wochenschrift .
(Zeitungs-Proisliste Nr. 2911) — A b o n n o m e n ts p re is  vierteljiihrlich: a) in der Expedition 3 Mark; b) durch die Post bezogen 3,75 Mark. 

Einzelnummer 0,50 Mark, — In s e r a to :  die viermalgespaltene Nonp.-Zeile oder deren Raum 25 Pfg

I  ii Ii a l t :

Sei to

D ie  E r s c h e i n u n g e n  b e i  K o h 1 e n s t a u b -

E x p l o s i o n e n ............................................................. 457

Das  B e r g r c v i e r  B r u h l - U n k c l .................................459

M o u n t  B i s c l i o f f  in  T a s m a n i e n ...............................463

Ber ic l i t  Uber  d i e  I l a up  t -V e rs am m lun  g des 

Ve re i n s  deu t sc l ie r  E i sen l i t t t t en leu te  vom 

25. A p r i l  d. J .  u nd  d i c  V e r samm lung  des 

I ron  a n d  Stee l  I n s t i t u t e  vom 11. u n d

12. Ma i  d. Js. (S c li tu ls ) ...........................................466

T e c h n i k :  Die Kohlenwiisehe zu Lcns. D ie ost-

asiatischen B r ik c tt fn b r ik e n ...............................................471

Y o l k s w i r t s c h a f t  u n d S t a t i s t i k :  DerKohlenbergbau

- Seite

im Oberbergamtsbezirk Breslau fur das I. Quartal 

1897. M U n z p r i ig u n g .....................................................472

V e rkel i  rs w e s e n : Aufwendung von Mitteln fur die

Staatseisenbahnen. Amtliche Tarifveriinderungen . 473

V  e r e i n e u n d  V e r s a iii m l u n g e n :  Natur-

historiseher Yerein fUr Rheinland, Westfalen und den 

Regierungsbezirk Osnabriick. Sitzung der Deutschen 

geologischen Gesellschaft am 2. Jun i. General- 

V e r s a m m lu n g e n ..................................................................474

P a t e n t - B e r i c h t e ...................................................................47 5

M a r k t b c r i c h t e :  Vom Zinkunarkt. Marktnotizen uber

Nebenprodukte.........................................................................476

S u b m i s s i o n e n ................................................................... 476

Die Erscheiimngen Tbei

In  den Vcrhandlungen der cnglisclien Federated 

Institution of M ining Engineers, Jahrg. 1896, findet 

sieli ein langerer Bericlit von Donald M . D . Stuart iiber 

die Erscbeinungen bei den Exi)losionen in den Steinkolilen- 

gruben. Der Verfasser gcht in dem Bericlite haupt- 

sachlich auf die Entsteliung und Ausbreitung von Kohlen- 

staubexplosionen cin. D ie entwickelten Ansichten iiber 

dies viel crortcrte und nocli so wenig gekliirte Tliema 

sind neu und cigenartig. Die neue Theorie bat in den 

Verbandlungen der genannten Vereinigung eine lebliaftc 

Besprechung verarsaclit und, wie cs natiirlicli ist, mannig- 

fachen Widersprucb geweckt.

W enn man dem Verfasser des Berielits aucb niclit 

iiberall wird beipflichten konnen, so ist docli immerhin 

sein Versucb, die soviel umstrittene wiclitige Frage der 

Losung niiher zu bringen, m it Dank zu bcgriilśen. Seine 

Ilinwcise auf bisher wenig beacbtete Erscheinungen und 

die neue Beleuchtung, in dic der Gegenstand geriickt 

wird, scliiirfen den Blick fiir zukiinftigc Untersuchungen. 

Es Ycrlohnt sieli deslialb, auf die fraglichen Vcrhand- 

lungcn einzugehen und ihre Hauptziige hier Yorzufuhren.

Zur Grundlage seiner Betrachtungen nimnit Stuart 

zwei eingehend von ihm  untersuchte Kohenstaub- 

Explosionen, die sich auf schlagwettcrfrcien Gruben cr- 

eigneten. Es sind dies die Explosionen auf der Camerton- 

Grube vom NoYcmber 185* 3 und der Timsbury-Grube 

vom Februar 1895. D ie Gruben liegen in Somersetshirc.

D ic erste Explosion hatte eine Langenausdehnung 

y o ii  iiber 1500 m, dic zweite von iiber 1000 m  genommen. 

D ie Spuren, dic dic Explosionen auf ihren Wegen hinter-

Koltlcnstaul)exi)losioiien.

lassen hatten, waren sehr verschiedcn. A n  einzelnen 

Stellen zcigte sich das B ild ungeheurer Yerwiistung. 

Das Ilangende war zu Bruclie gegangen, beladene und 

leerc Ziigc waren durcheinander gcwirbelt, das Ilo lz  

gebrochen und gcąuetscht und Eisentcile zusammen- 

gebogen oder gebrochen. Diese Stellen der Verwiistung 

m it einem Ausschen, ais ob sic unter der W irkung eines 

hochst brisanten Sprengstoffs gestanden hatten, waren 

durch Streckcnlangcn von 40 — 330 m unterbrochen, wo 

Mcnschen, Geriite, Streckenausbau und die Streckcn selbst 

vollig unbeschadigt geblieben waren, wo also jede Spur 

einer Sprengkraft fchltc. Auch die Entstchungspunkte 

beider Gesamtexplosioncn waren ohne nennenswerte 

Verwiistungen. Diese fanden sich erst bei 130 bezw. 

170 m Entfernung.

An  den einzelnen Explosionspunktcn zcigtc sich, 

dafs dic Sprengwirkung sich nach allen llichtungcn liin 

geaufscrt hatte und offenbar von einem gemeinsamen 

Mittelpunktc ausgcstrahlt war. Der verkokte Koblenstaub 

haftete an diesen Stellen iiberall denjcnigen Fliichcn der 

Ziinmerung an, dic dem angenommenen Explosions- 

mittelpunkte cntgegengerichtet waren. D a , wo dic 

Explosionswirkung nachlicfs, fand sich der Yerkokte 

Koblenstaub unter dem Eindusse des Riickscblages auf 

beiden Seiten des Holzes. In  allen Fiillen hielt sich die 

Kraft der Einzclexplosion in engen, raumlichen Grenzen 

und war bald erschopft.

Anders ais auf diesen Punkten war das Yorkommen 

des Yerkokten Kohlenstaubes auf den zwischen den ein

zelnen Explosionsstcllcn liegenden Wegen. W ohl fanden
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' ich auch hier Koksspuren vor, jedoch nur an der 

Sobie oder an Flachcn, die sich nicht hoher ais etwa 

30— 60 ein iiber die Soliło erhoben. Der Kohlenstaub 

an den Stofscn und am oberen Ende des Ilolzes war 

zwar durch die Ilitze  bcciiiflu&t, jedoch nicht zu 

Koks geworden.

Stuart welst nun zuniichst darauf hin, dafs die 

Yersehiedenheit der Kraftiiufscrungen an den einzelnen 

Explosionspunkten und auf den dazwischen liegenden 

Wegen eine verschiedene Erkliirung fordert. W ir  haben 

es also nicht m it einer einzigen Explosion, sondern m it 

einer Reilie von Einzelexplosionen zu thun, die nicht 

nur riiumlich, sondern auch zeitlich getrennt sind. Nach 

der Heftigkeit der Einzelexplosionen sind gasformige, 

explosible Gemischc anzunehmen. D ie auf dem gesamten 

Explosionswege bei der Yerkokung des Kohlenstaubcs 

entstehenden gasformigen Gemische kommen also nur 

an einzelnen Punkten zur thatsachlichen Explosion. 

Der gesamte Explosionsweg ist gleichsam cin Gas- 

erzeuger fiir die Einzelexplosionen.

Nach den Stuartsehen Beobachtungen sollen die- 

jenigen Punktc, wo die Einzelexplosionen sich ercigneten, 

Streckenkreuze, Auswcichcpłatze, besonders hohcStreckcn- 

teile, scharfe Streckenkurven, wo der -ExpIosionsweg 

gegen den einziehenden Wetterstrom gerichtct war oder 

solche Stelien gewesen sein, wo durch Wctterthiiren 

Sackgassen gebildet wurden. Fiir alle dieąe Ortc traf 

die gemeinsame Bedingung zu , dafs bei ihnen eine 

grćifserc Menge verfiigbaren SauerstolTs anzunehmen war.

Andcrerscils soli die Ausbrcitung der Gesamt- 

explosionen an solchen Punkten zum Stillstande gckommen 

sein, die zwar kohlenstaubfiihrcnd, aber zu nafs oder 

zu sauerstolTarni waren. Diese Beobaehtung wird so 

erkliirt, dafs im ersteren Falle der lebhafte Niederschlag 

des entstandenen Wasscrdampfes eine zu schnelle Ab- 

kiihlung bewirkt, wahrend im letzteren Falle infolge 

Fehlens des SauerstolTs die fiir die chemischen Vorgange 

niitige W;irinezuful:r nicht mehr ausreichend ist.

Besonderes Augenmerk richtete Stuart au f die Zu- 

sammensetzung der Nachschwaden, die nach dem Ungliick 

dio Baue erfullten. D ic Beobachtungen hieruber wurden 

dadurch ermoglicht, dafs der Wetterzug aufgelioben war 

und dic Nachschwaden zwischen den yerbrochenen 

Streckenteilen eingeschlossen standen. D ic in diese 

Gasgcmische, die nach der Explosion sich nur durch 

Diffusion verandert liaben konnten, eindringendeh Mann- 

schaften fanden, dafe dic Lampen heli brannten. Kolilen- 

siiure und entziindlichc Gase, dic sonst mittelst der 

gewohnlichcn Proben nachweisbar sind, waren nicht 

vorhandcn. Die Leute empfanden Uebclkeit, die sich 

bis zum  Schwinden der Sinne steigerte. D ic Atmospharc 

war m it Rufe erfiillt. Der Rufs fand sich auch auf 

allen Flachcn gleichmafsig abgelagert vor. Diese Ab- 

lagerungen waren sehr zart und leicht und zcrfielcn bei 

der leisesten Beriihrung in Staub. Es war amorpher

Kohlenstolf, wie man ihn erhiilt, wenn man Kohlcn- 

wasserstoffe m it zu wenig Luft verbrennt.

Aus dem Fehleii der Kohlensaure und des Kohlen- 

oxyds in den Nachschwaden und aus dcm massenhaften 

Yorhandcnsein des Rufses 1'olgert Stuart, dafs das bei 

der Verbrcnnung und der Explosion thatsachlich ver- 

zclirte Gas Wasserstoff gewesen sein mufs.

Stuart fiihrt sodann seine Tlicoric, ctwa wie folgt, 

des nalieren aus:

D io heilśen Gase der Sęhiissc (die in beiden in Rede 

stehenden Fallen das Ungliick vcrschuldct liaben) trafen 

auf den an der Sohlc liegenden Staub und leiteten in 

ihm  dic Vergasung ein. D ic erzeugten Gase vermischten 

sieli m it der Grubenluft, ohne jedoch cinc Explosion zu 

Ycranlasscn, weil es an geniigendem Sauerstofl' fehlte. 

Der im Staubc und im Schuttc vorhandcnc Sauerstofl' 

yerband sich mit einem Teile des Wasscrstofls, der 

entweder frei oder ais Bestandteil der yergasten Kohlcn- 

wasserstóffe z u gegen war. Ilierbei entstand der Rufs, 

der sich in dic Luft erhob. Durch dic teilweise Ver- 

brennung des WasserstofTs wurde neue W arnic frei, dic 

den einmal eingeleiteten Kreislauf der chcmisehen Vor- 

giingc unter steter fernerer Warmeerzeugung sich weiter 

im Staubc fortsetzen liels. Ilierbei yermehrte sieli der freie 

Wasserstoff bestandig. An den Punkten, wo die verfugbare 

SaucrstolTmenge sehr grofs war, traten dic Explosioncn 

ein, die also in einer explosiycn Vcrbrennung des 

Wasscrstofls bestanden.

D ie Theorie steht nach der Ansicht ihres Urhcbcrs 

im  Einklange m it dem Vorkommcn und der Bcschaflen- 

hcit des yerkokten Kohlenstaubcs; sic erkliirt das Vor- 

handensein des amorphen KohlenstolTs in den Nacli- 

schwadcn und seine gleichmafsige Verbreitung iiber das 

ganze von der Explosion beriihrte Grubenfeld; sic be- 

riicksichtigt den Umstand, dafs in den Nachschwaden in 

betracht zu ziehende Mengen von Kohlensaure und 

Ivohlenoxyd nicht zugegen sind; sie erkliirt dic fiir Vcr- 

gasung, Dissociation und Entziindung der Gasgcmischc 

notigc Warmeerzeugung; sic gestattet dic Annalime eines 

gewisseń Zeitraumes fiir dic Vergasung des Kohlen

staubcs und die der Explosion yorausgehendcn chemischen 

Vorgiinge; sie giebt schliefslich Aufk larung iiber das 

Wcscn der Einzciexplosiónen, das Fehlen der mcchanischen 

W irkung  in den Zwischcnstrecken und iiber dic Be

dingungen, unter denen dic Explosion zum  Stillstand 

kommt.

Der Widerspruch, den dic Stuartschc Theorie iu den 

Kreiscn dćr Federated Institution of M ining Enginecrs 

erfahren hat, liifst sich in folgenden Ilauptpunkten zu- 

sammenfassen:

1. D ic Kraft der Explosion an vcrschicdcnen Punkten 

liifst sich schwcr beurtcilcn. D ie hinterblicbencn Spurcn 

hiingen yiclmehr vón der Beschaircnheit der Ocrtlieh- 

keit —  also Festigkeit des Gesteins, Art der Zimmerung

u. s. w. —  a b . ais von der in W irkung getretenen
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Kraftiiufscrung. Danacli crscheint cs durcli dic That- 

saęhen niclit gcniigcnd bcgriindct, dafs cs sieli bei ciner 

Ge.samtcxplosion tbatsacblicb um mcbrcrc raumlich und 

zcitlich getrennte Einzelexplosioncn handelt. Einlcuch- 

tender sei dic Annahmc cincr einzigen Explosion, dic 

nur an einzelnen Punkten infolge anderer Mischungs- 

vcrhaltni§se des Staubes m it der Luft yerhaltnismafsig 

griifscrc Ilcftigkcit annalimc.

2. D ic Yoraussetzung, dafs Koblensiiure und Kohlen- 

oxyd in den Nachschwaden niebt entbalten waren, ist 

liinfiillig, da bcidcs nacbgewicscn ist und insbesondere 

Kolilcnoxyd in den Vęrgil'tungscrschcinungcn der Lcicbcn 

sieb bcmerkbar macbt.

3. D ic in der Tbcoric dcm Koblenstaubc zugeteilte 

Rollc widerspriebt der allgemcinen Annabme und der 

Erfabrung, dafs der von der Luft gctragcnc Kohlenstaub 

und nicht der am Bodcn liegende am gefahrlic,hstcn ist. 

Aud i  ist nicht reclit glaubhaft, dafs die Explosion an 

trockenen, staubrcichen Ortcn thatsachlich zum Still- 

stande kommt.

Diesen E inwandcn gegeniiber erwidert Stuart in der 

Selilufsausfuhrung:

1. D ic Kraft der Explosion kann allerdings nur nach 

den hintcrblicbcncn Folgen bcurteilt werden, die je  nach 

den Umstiindcn yerschieden sein kiinnen. W cnn aber 

bedeufende Streckenlarigen mit gleichcm Ncbcngestein 

und glciclicm Ausbau an einzelnen Punkten dic grofste 

Zcrstorung zeigen, so dafs das Ilo lz  zerbrochcn und 

fortgcschleudcrt und das Ncbcngestein, ganz gleich 

wcIchcr Art, in grofsen Briichen niedergegangen ist, 

wahrend in den iibrigen Teilen alles unbeschadigt gc- 

blicbcn ist und selbst leichte Klcidungsstiieke noch un- 

ycrsehrt am Nagcl hiingcn; wenn mcnscbliehc Korpcr 

im  einen Falle zu unkenntlichen Masscn ycrstiimmclt 

und zerrissen werden, wahrend sic an anderen, gleich- 

falls von der Explosion iibcrsehrittenen Punkten un- 

yerschrt bleiben, so sind das Untcrschiede, wie sic nur 

durch cinc ganzlicli verscbicdcn wirkende Kraft cr- 

kliirt werden konnen.

2. D ic Anwcsenhcit geringer Mengen yon Kohlen

saure und Kohlenoxyd in den Nacliscbwaden sind 

gegen die Theorie nicht bcweiskraftig. W cnn dic 

Lampen in den Naehsćhwaden noch heli brennen, so 

sind niclit mehr ais 2 pCt. Kohlensaure vorhanden. 

W cnn  die Rcttungsmannschaften erst langiere Zeit, 

nachdcni sic der W irkung der Nachschwaden ausgcsetzt 

waren, bcwufctlos wurden, so bewcist das, dafs erbeblieb 

weniger ais 1 pCt. Kohlenoxyd in den Luftgemischen 

zugegen war. Vergiftungserscbcinungen sind trotzdem 

nicht ausgeschlosscn, da solehe schon bei 0,54 pCt. 

eintreten.

Waren die Kohlenwasscrstoffc des Kohlenstaubes 

ais solehe bei der Explosion verbrannt, so hatten grofse 

Mengen Kohlensaure und sehr bcmerkbarc Anteile von

Kohlenoxyd entstehen miissen. In  solchen Gemischen 

miifstcn Lampcn alsbald crloschcn und Menschen sofort 

bewufstlos werden. Dies war hier nicht der Fali. Der 

in den Kohlcnwasserstoffcn cnthaltcne Kohlenstoff war ais 

Rufs ausgcsęhicden. Verbrannt konnic nur der Wasser- 

stolT m it Wasscrdanipf ais Vcrbrennungscrzeugnis sein.

3. Auch der Staub in der Luft und im  oberen Teile ■ 

der von den Einzelexplosionęn nicht unmittelbar be- 

troflencn Streckcn bat gcwissc Vcranderungcn und ins- 

besondcrc eine tcilweisc Vergasung bei den chcmischcn 

Vorgiingcn, die bei der Ausbreitung der Explosion auf 

den yerschiedcncn Wegen stattfanden, durchmachen 

' miissen. D ic cigentlicbcn Koksspuren fanden sich aber 

iiicr nur am Bodcn. W enn schliefslich dic Beob

achtungen iiber den Stillstand der Explosioncn an sehr 

staubrcichen, aber sauerstoffarmen Punkten angezweifelt 

werden, so stehen doch diese Beobachtungen m it den 

Lebrcn der Chemie im  Einklange und werden durch sie 

gestii tzt. I I .

Das Bergrerier Bruhl-Unkcl.

Das Obcrbergamt zu Bonn giebt bekanntlieb seit dem 

Jahre 1878 die Beschreibung seiner B e r g r e y i e r c  in 

der Bearbcitung seiner Rcyicrbeaintcn heraus und es ist 

dankend anzuerkennen, dafs diese auf genauer Kenntnis 

und amtlichcm Materiał beruhenden Publikationen fiir 

die Entw icklung der rlieinischen Bcrgwcrksmdustrie von 

grofsem Nutzen gewesen sind. Von den bisher er- 

schicnenen 14 Revierbcscbreibungen sind dic Iliilfte im 

Biichhandel ycrgriflen und ilirc Neulierausgabc m it erforder- 

liclien Erganzungen daher sehr wiinschenswcrt. D ie 

neueste Publikation ist die B e s c h r e i b u n g  de s  Berg-  

r ey i e r s  B r i i h l - U n k c l  u n d  des  N i e d e r r h c i n i s c h e n  

B r a u n k o h l e n b  e c k e n s ,  bearbcitet im Auftrage des 

Kgl. Obcrbergamts zu Bonn von C I l c u s l e r ,  Konigl. 

Geheimen Bergrat, m it einer Uebersichtskartc iiber die 

Braunkohlenablagerungcn und sonstigen Minerallager- 

statten in den Bergrcyiercn Briibl-Unkel und Deutz- 

Riinderoth, Oberbergamtsbezirks Bonn, m it Profilblattern 

und Abbildungcn von SaulenbasaU-Vorkommen. Bonn, 

bei A . Marcus, 1897. 15 Bogcn gr. 8 ° .

D ic E inteilung des Stolfes ist dieselbe wie in den 

friiheren Ilcftcn. In  12 Abschnittcn werden dic Geographic, 

Geologie, ^Mineralogie, Lagerstatten nutzbarer Mineralien, 

Stciiibriiche und Grabereien, dic bcrgrechtlichen, Pro- 

duktions-, Absatz-, Steuer- und Arbeiterycrhaltnissc und 

die Litteratur behandelt. D ic in Farbendruck hergestellte 

Kartc umfafst die Sektion K oln  und den sudlichcn Teil 

der Sektion Dusseldorf der von Dechenschcn Karle, 

jedoch in 1 : 100000 reduziertem Mafsstabe. Bei gleiclicr 

Kolorierung sind nur nocli dic Lagerstatten in yer- 

schiedencn Farben, die Stcinbriicbc yon Basalt, Dolerit, 

Grauwackc, Quarzit und Tracliyt, dic Sand-, Kies- und 

Thongrubcn, cndlich dic Brlkettfabriken m it besonderen
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Zcichcn aufgetragen. A u f der Profiltafcl sind 2 Langen- 

und 2 Qucrprofilc durcli das Braunkohlengebirge dar- 

gcstcllt und au f 3 Tafcln dic Abbildungcn der Siiulen- 

basaltc am Schcidskopf bei Remagen und Minderberg 

boi Linz nach Photograpliicen sehr schon dargestellt.

Das Revier erstreckt sich au f beide Rhcinseiten und 

zwar gehiirt die reclite dem frulieren Revicr Unkel, die 

linkę dem von Briihl an, und umfafst Teile der Regicrungs- 

bezirke Koln. Koblenz, Aachen und Dusseldorf, wclclic 

den Flufsgebioten des Rheins, der Alir, der Erft und 

der Rur angehoren. Seine grbfste Iliilie  crreiclit es in 

der Basaltkuppe Ilochthiirmen bei Kircbsahr m it 507,40 ni 

iiber Normalnull (Amsterdamer Pegel) auf dem linken, und 

im Siebengebirge in der Basaltkuppe Oelberg mit 461 m 

und der Doleritkuppe Liiwcnburg m it 454.9 in. Das 

Gebiet des Revieres ist im S. durchaus ein Gcbirge, 

das vom Rhein durclibrochen wird, es erweitert sich vom 

Siebengebirge an nacli N. zu einem Flachlande, welches 

dic Kelner Buclit m it dcm Tcrtiarbecken enthalt, und in 

der Mitte von Poppclsdorf bis Bcrgheim durch einen SN. 

laufenden Ilbhenriicken, das Vorgcbirge oder die V ille, 

in 2 Mulden getrennt wird, von denen dic ostliche vom 

Rhein, dic westliche von der Erft durchflossen ist. Der 

tiefste Teil des Gebietes liegt bei Neufs mit 38,67 m 

iiber NN. und dic Dilferenz zwischen ihm  und dcm 

hociisten ist 46S,73 m . Der Flaclieninhalt betragt etwa 

2810 qkm, wovon 2260 qkm auf dic linkę, 550 qkm 

auf dic reclite Rlieinseitc cntfallen.

G e o l o g i e .  In  dcm Gebiete treten Glicder von Dcvon, 

Trias, Jura , Krcide, Tertiiir, Quarliir und verschicdene 

vnlkanisclic Gesteine nebst ihren TufTcn und Konglo- 

meraten auf. Das D e v o n  gchort dem nordliehcn Haupt- 

sattel des rheinischen Sehiefergebirges an, und zwar dem 

U n  terd  e v o n  m it der Siegener GranwackeundHunsriick- 

schiefern im  siidlichen Teil, dcm M i t t e l d c v o n  m it dem 

Lenneschiefer und einer ihm eingelagerten Muldę von 

Stringocephalenkalk bei Bergisch-Gladbach im niirdlichen 

Reviere. Das Unterdcvon enthalt eine reiclic Fauna an 

den Ilaiiptfiindpunkteh bei Unkel, Rheinbreitbach, Yirnc- 

berg, Mcnzenberg, Konigswintcr, Uckcrath, Riimling- 

hausen und Remagen, die von O. Follmann neu bestimmt 

wurde. D ie Schichten sind wechselndc ąuarzige Grau- 

waclcen und Thonschiefer, wiihrend nach S. zu dunklcrc 

Hunsriickschiefer mit Dachschicfcrn bei Leutesdorf vor- 

herrschen, aber auch anthrazitische Lagen cinschliefsen, 

die oft zu Schurfungen auf Steinkohle Anlafs gaben, 

wie bei Todenfeld auf der linken, bei Dollcndorf, 

Dondorf u. s. w. auf der rechtcn Rheinscite, natiirlicli 

ohne Erfolg. Das Mitteldevon mit charakteristischen 

Verstcinerungen im Stringocephalenkalk nim m t nur einen 

kleinen Teil ein. Das Unterdevon wird an zahlreichen 

Punkten von Basalt, Trachyt und Andcsit durclibrochen 

und enthalt fast ausschliefslicli die Erzgiinge, auf denen 

friiher ein nicht unbedeutender Bergbau stattfand.

Die T r i a s  ist ganz auf den SW . des Rcviers be- 

schrankt, wo sic durch Blei fiihrendcn Buntsandstein 

m it Muschelkalk und Keuper yertreten ist. J u r a  ist 

nur an einem einzigen Punkte in einem Brunnen zu 

Drove bei Kcmpen, und zwar ais Amrnoniten enthaltcndcr 

Liasschiefer, gefunden worden und K r e i d e  ais Mergcl 

des Senon bei Irnich, in der Niihe von Euskirchen.

Das T e r t i i i r  und zwar das O l i g o c i i n  bildet da

gegen ein grofses zusamnicnhiingendes Bccken, diskordant 

den iiltercn Formationcn aufgelagert; nur nordlicli, siid- 

licli und siidwestlich vom Siebengebirge finden sich auf 

dem Devon isolierte Oligociinpartieen von geringerer 

Bedeutung. Das grofse Oligociinbccken zerfallt durch 

das bis 140 m Hohe iiber N.N. erreichendc Y o r g c b i r g e  

in eine iistlichc und eine westliche Spezialmulde auf 

eine Liingc von iiber 35 km  zwischen Godesberg und 

Bcrgheim, wo beide Mulden ineinander iiberzugehen 

scheinen. Das Tiefste des Tertiiir ist mcistens eine 

miichtige T h o n s c h i c h t ,  dic aber lokal auch von Tuli’, 

Sand und Gcriille vcrtrcten sein kann, besonders am 

Rande des Beckens und in der Niihe von Trachyt und 

Basalt. Ueber dcm Thon folgt die B r a u n k o h l e ,  jedoch 

nicht iiberall ais ein einziges Fliitz, indem dieses durch 

Zwischenmittcl, wic bei Vingst, Kalk , Hardt in mchrcre 

Fliitze zersplittert sein kann. D ic Formation ist von 

bedeutender Miichtigkeit, die nachweisbar bei Briihl iiber 

325 m betriigt und gegen N. liin nocli zunimmt, wahrend 

sie sich nach S., d. li. uacli dcm Ausgehcnden zu, ver- 

mindert. D ic Braunkohlcnablagerung ist zu beiden Seiten 

des Vorgebirges auf 26 km Lange, bei 4 — 5 km Breite zu 

yerfolgen und zeigt einen aufscrordentlichen Reiclitum, 

indem die Miichtigkeit der Kohle von W albcrbcrg im S. 

von 4 — 5 m bis nacli Ichcnberg im N. auf 104 m  

stcigt. Der Vcrfasscr nfmmt bei einer Obcrfiiiche des 

produktiren Oligociinbeckens von ca. 150 qkm dic noch 

anstohende Kohlennicnge, gering veranschlagt, zu 

2S43  750 000 t an. Das Fliitz ist jedoch nicht iiberall 

vorhanden, sondern stcllenweise auch durcli fcinen 

Quarzsand, wic bei Roisdorf, crsctzt, auch hat es nicht 

iiberall glciche Ausbildung. So ist cs teilweise B l a t t e r -  

k o h l e ,  wic bei Rott, Orsbcrg, L inz, oder A l a u n k o h l e ,  

wie bei Hardt, Godesberg, Spiech u. a. O. D ie Bliitter- 

kolilc (Dysodil) hat Reste einer aufserordcntlich reichen 

Fauna , welche dcm Landc und Siifswasser angehijrt, 

Saugethiere, Rcptilien, Fische, Insekten, dic au f eine 

einstige B ildung aus Moorcn oder Swamps in einem 

subtropischen K lim a hinweisen, das durch Nachwcis von 

Palmen, Zimmetbaum, Lorbeer, Eiche, Ahorn, Weide, 

Erie, dann Coniferen, wieRicsenbiiume von Cupressinoxylon 

in 7 Arten und andere, wic Taxites, nebst zahlreichen 

Friiehtcn von Coniferen und Laubbiiuiinen, sowie von 

SumpfgeWachsen erwiesen ist. D ic Kohle ist gewohn- 

lich von Diluvialbildungen, zuwcilcn aber auch. von 

einem h a n g e n d e n  T h o n l a g e r  bedeckt. Sie ist aber 

auch zuweilen durch einen S iifsw asser-Q uarz it, der
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cinc Menge Conchilicn, wie L itorine lla , Limneus, 

Planorbis und Samen von Nymphaea Arctliusae enthiilt 

und ais Absatz aus kieselsaurchaltigen Qucllen zu deuten 

wiire, so im Siebengebirge, bei Lohmar und bei Muflen- 

dorf Yertretcn. Int Thonc kommen gclcgentlich Lager 

vor, die Nieren von S p h i i r o s i d e r i t  enthaltcn, wahrend 

in den unreinen tbonigen Alaunflotzen der Wasserkies 

oder Markasit cin bestiindiger Begleiter ist. Das Q u a r t a r ,  

aus D ilim u m  und A lluv ium  bestehend, hat cin nur 

geringes Interesse, m it Ausnahme vielloięlit von der 

AutTmdung zahlreicher Thierrestc aus der G l a c i a l z c i t  

im Liifs am Unkelstcin gegeniiber Unkel, und der Fest- 

stcllung hochgelegener Terrassęn, dic cinstmals dicRiinder 

der Scen oder Strome in der Glacialzcit gebildet haben.

Die Y u l k a n i s c h  en (plutonischen) Gesteine spielen 

keine untergeordnete Rolle und sind in neuerer Zeit 

pctrographisch von Rosenbusch, Zirkcl, Bruhns, Laspeyrcs, 

Kaiser untersueht. Der Drachenfelscr oder Sanidin- 

O ligok las- T rachy t ist bisher nur im  Sicbengebirge 

beobachtet und enthiilt in dichtcr feldspiitiger Grund- 

masse porphyrische Ausscheidungcn von Sanidin, Oligoklas, 

Biotit, Augit, Ilornblcndc u. a., denen sich am Kiilils- 

brunnen noch Sodalith hinzugesellt, ebenso wic zu- 

weilen ais Sekundiirprodukt Quarz und Tridym it in 

zerbrochenen Sanidinkrystallen. Der vorzugsweisc ais 

Ilau- und PHasterstein. yerwendete Aug i t-Andes i t  im 

Siebengebirge und bei Bcrkum zeigt in dichtcr Plagioklas- 

grundmasse Plagioklas, Augit, Hornblende, Biotit und 

ais Zersetzungsprodukt Tridymit und Kalkspat; er ist 

oft dicksiiulig abgcsondert an Stcnzclbcrg und Wolkcn- 

burg und durchsctzt gangformig den Trachyt. Der 

B a s a l t ,  welcher im  Devon und Tertiiir in  zahlreichen 

spitzen K up  pen, aber auch in lavastromartigen Decken 

bei Obcrkassel auftritt, ist cin Plagioklasbasalt, ein 

Ncplielinbasalt allein am Tomberg bei Mcckcnheim. Er 

Yerwittert leicht zu einer fruchtbaren Erde und nimmt 

Kohlensiiure und Wasser auf. So entstehen in ihm 

Eisen- und Kalkcarbonate und in seinen Ilohlungen 

finden sieli dann Z e o l i t h e  verschicdcner Art ,  neben 

Kalkspat, Chalcedon, Opal u. s. f. Der Basalt besitzt 

meist ausgezeichnete Siiulcnabsondcrung oder Kugel- 

struktur und enthiilt fast immer aufscr Oliyin; wie die 

anderen Eruptivgestcinc B r u c h s t i i c k e  von solchen 

Gesteinen, die er durchbrochen hat. Von jungyulkanischen 

Gesteinen ist nur dic N cphe lin-Łeucit-Basaltlaya aus 

dem Krater des Roddcrberges bei Mchlem durch ilire 

Auswiirflinge ais Schlacken und ais Lava bekannt.

An die gcologischen Bildungen anschliclścnd sind 

noch dic M o f e t t e n  und M i n c r a l q u o l l e n  zu er- 

wiihnen, dic zu beiden Rheinseiten, an das Devon ge- 

bunden yorkommen und Anlafs zu einer recht be- 

deutenden Mineralwasscr- und Kohlensaure-Industrie 

gegeben haben, wie zu Rheinbrohl, Ilonningen, Neuenalir, 

Godesberg, Roisdorf. Sie gehoren einem bestimmten 

Ilorizonte des Unterdcvon an und haben auch zuweilen

eine h o h e  T e m p e r a t u r ,  wic bei Rheinbrohl 31 ° ,  

Ilonningen 30,9 0 und Neuenahr 50 0 C., dic samtlich 

erst durch Tiefbohrung aufgeschlossen wurden.

Yon den L a g c r s t i i t t e n  n u t z b a r e r  M i n e r a l i e n  

bictcn die E i s e n e r z e  ein nur sehr geringes Interesse, 

insofern ais ihre Gewinnung seit 1890 ganz aufgehort hat. 

Dieselbe wurde friiher auf der rechten Rlieinseite auf 

einigen Spat- unęl Brauneisenstein-Giingen und ge- 

legcntlich auch zusammen m it anderen Erzcn betrieben ; 

dagegen war cinstmals der Braunciscnstcin der sogen. 

Ilunsriicker Formation, der sich im zersetzten Thon- 

schicfcr am Ausgehcnden vorfand, von grofserer Be

deutung. Aucli dic Gewinnung der Sphiirosidcrite im 

Tertiiirthon, z. B. bei W itterschlick, fand 1876 ilir 

Ende. D ic K u p f e r - ,  B l e i -  u n d  Z i n k e r z e  auf 

Giingcn im Dcvon liaben langc dic Basis eines ziemlich 

erfolgreicheu Bergbaues abgegeben. welcher infolge 

niedriger Metallpreisc, auch durch ungUnstige Auf- 

schliissc und andere Ursachen veranlafet auf den Kupfor- 

gruben m it 1891, auf den Bici- und Zinkgruben mit 

1894 zuin Erlicgen kam. Der Verfasscr tcilt die Erz- 

gruben der rechten Rlieinseite in 3 Gruppen ein, denen 

dann noch einzelne Yorkommen auf der linken hin- 

zutreten.

1. D ie der e r s t e n  G r u p p e  angehorenden K u p f e r -  

b e r g  w e r k e ,  deren Betrieb am Virneberg bei Rhcin- 

breitbach in dic Romerzeit zuruckreicht, liegen zwischen 

dem Siebengebirge und L inz. D ic  bedeutendste Grube 

war St. J o s c p h s b e r g  bei Rhcinbreitbach, auf welcher 

seit 1611 cin rationellcr Betrieb m it Stollen und Rad- 

kiinsten stattfand, der allerdings durch den 30jahrigen 

Krieg yiellach gestort, 1694 zum  Stillstand kam; darauf 

wurde die Grube von Kurfiirst Joseph Clemens an eine 

neue Gewcrkschaft verliehen, die den tiofen Brcitbacher 

Stollen anlegtc, eine Aufbereitung und lliitte  baute, 

aber wahrend der franzosischen Okkupation 1794 aber- 

mals den Betrieb einstellcn mufste. Seit 1816 fand 

dann wieder schwachc Belegung statt, 1840 wurde cin 

Betrieb m it Dampfmaschinen cingefiihrt, der spater an 

eine englischc Gesellschaft iiberging, aber 1882 wegen 

Geldmangels wiederum aufhiirte. Der Bergbau ging auf 

einem h. 12 — 2 slreichcnden und 45— 65 0 nach W . 

einfallcndcn Gange um , der . bis zu 20 m Miiclitigkeit 

crreichte, nach N. yon einem ihn melirfacli durchsetzendcn

1 m starken B a s a l t g a n g c ,  nacli S. durch eiue K lu ft 

abgeschnitten War. Der llauptgang zersplittertc sich in 

der 160 m-Sohle in mehrere Triimcr, dic auf der 220 m- 

Sohle auch noch angetrolfen wurden. Er lieferte 1854 

53 500 und 1874 noch 24 264 Ctr. Kupfercrze, in der 

Teufe meist Kupferkies, wiihrend man in den oberen 

Sohlen, besonders am Basaltgangc und bei einer Massc 

von Basalttuff cinc Anzahl i n t e r e s s a n t e r  M i n e r a l i e n  

angetroffen hatte, wie gediegen Kupfer in Plal.ten und 

Krystallcn, Rotkuplererz, Ziegelerz, Kupfcrschwarze, 

Kieselkupfer, Kupferpecherz, Oliycnit, Ehlit, Phosphoro-
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clialcit, Pyrómorphit, Blęierde u. s. w. Dio niirdlioh 

angrcnzendo unbedeutende Grube M e n z e n b e r g  ist dio 

Fprtsetzung und iuhrt in ąuarziger Ganginassc Kupfcr- 

crze. W ięlitig war wieder nacli S. die Grube St. M a r i e n -  

be rg  bei Brucliliausen, dic auch schon im IG. Jahrli. 

in Betricb war. Sie war ebcnfalls vielon Wechselfallcn 

unterworfen, erreichte 195 m Tcufe und wurde 1S74 

infolgc eines Gcstangebruehes eingcslellt. Der 2 — 5 m 

machtige Quarzgang, der mit. 50 — 60 ° nach O. einfallt, 

fiihrtc Kupferkiesmittel bis zu 30 cni Machtigkcit und 

war von je  einem Trum im Ilangendcn und Liegenden 

begleitet. Ilie rliin  gehort noch weiter nach S. die Grube 

C ie m  cn s l  us t  bci Kalenborn, die 1855 yerlichen, 1875 

bci erst 60 m Teufe eingestellt wurde. Sie baute auf 

einem 2 — 6 m miichtigcn, steil einfallenden und li. 2 — 3 

strcichenden Quarzgange, der 1874 noch 23 400 Ctr. 

Kupfercrze lielerte. Dieser Gruppc schliefsen sich nach 

N. noch dic Bleierzgruben Schmelzcr und Lcopold- 

segen bei llonncf an, dic aber auch 1872 zum Erlicgen 

kamen.

2. D ie z w c i t e  G r u p p c  umfafst 20 Ycrleiiiungcn 

auf Blcicrz und Blcndc um und am Siebengcbirge 

zwischen R lic in  und Pleisbacli, die sich den zuletzt 

genannteń anschliefsen und sich in cincr Zone des Devon 

von ca. 11 km Lange und 4 km Breite befinden, doch 

jetzt auch alle aufscr Bctrieb stehen. Man kann in 

ihr zwei parallele Gangziige unterscheiden, dereń Giinge 

eine Ausfiillung von Lettcn und zersetztem Schiefcr, 

Grauwacke und Quarz von zuwcilen bedeutender Miich- 

tigkeit haben. D ie Erze sind teils in die Gangmasse 

eingesprengt, teils zu M ittiln  vereinigt. D ie bedeutendsten 

Gruben waren Altcr Fritz, Johannesberg, Mariannagluck, 

Bcrgenstadt, Ludw ig, von denen letztere, bis 90 m ab- 

geteuft, zuletzt noch 5300 Ctr. Blcicrze jiihrlich lieferte. 

Auch diese Giinge werden zuwcilen von B a s a l t -  

g a n g e n  durchsctzt, ohne dafs diese jedoch eine wesent- 

liclie E inw irkung au f die Erzfuhrung haben, wie auf 

Ludw ig und Johanncsscgcn. D ie schon von den Romcrn 

gebaute Grube Altgliick bei Bcnnerscheid, die auch 1122 

erwahnt wird, war die wichtigstę Bici- und Zinkgrube 

und wurde von der Gescllschaft Y ie ille  Montagne auf 

einem 6 bis 20 m miichtigcn Gangc betrieben, der 1863 

59 000 Ctr. Blendę und 2000 Ctr. Blcicrz lieferte, aber 

wegen Vertaubung nach der Tcufe 1875 auflassigl

3. D ie d r i t t e  G r u p p e  liegt zwischen Pleisbacli 

und bis an und iiber die Sieg und baute au f 17 gangartigen 

Lagerstiittcn, die aber nicht alle den Abbau lohnten. 

Es sind meist Quarzgange im Unterdcvon von nicht 

sehr bedeutender Machtigkcit. Von diesen Gruben 

forderte Silistria bci Hennef 1865 10 577 Ctr. und 1876 

noch 7200 Ctr. Blendę. Nicht ungiinstigc Aussichten 

batte Grube Silberseifen, dic auf 3 Gangch m it Blcicrz, 

Blendę, Kupfer- und Schwcfelkics baute und an den 

Scharungcn gute Anbriiche zeigte, ebenso dic Gruben

Ciara, die 1855 noch 15 000 Ctr. Blcndc forderte, ferner 

Waldmcister und Carl Joseph m it 5 Giingen.

4. A u f der l i n k e n  R h e i n s e i t e  waren einigc Erz- 

gruben von geringerer Bedcutung in Betricb, so bei 

Oberbachem Kaiser, Kronprinz, W ilhe lm , bci Godesberg 

Clara, Maxim ilian, Irberg, bei Bcrkum Philippine und 

Laura, dic 1882 eingestellt wurde, obwohl sie nocli 

gute Anbruchc yon Blcndc und Kupfererz hatte. Endlieh 

ist noch Grube Emma Caroline bei Neukirchcn zu 

erwalinen, die wegen ungcniigcndcr Wasserhaltung still- 

gelcgt wurde. Es ist nicht zu zweifelri, dafs bei noch 

manclicr.von diesen Gruben die W iedcraufnahmc lohnend 

sein konnte, wenn sie m it niitiger Vor3icht und aus- 

rcichcndem Betricbskapital geschieht.

B r a u n  k o h l e  n. W ic  schon, erwahnt, hat der 

Bergbau auf Braunkohlc zu aulserordentlich rcichen 

Aufschliissen gcfiihrt. Derselbc ist, wenn auch damals 

selir schwach betrieben, schon 1549 bci Briihl, Poppels- 

dorf und W estum , auf der rcchten Rheinseite bci Iloholz 

1750 urkundlich nacligewiesen. D ic zur Gcwinnung 

kommendc Kolile ist teils die Blatterkohlc, teils Alaun- 

kolile und erdigc Braunkohlc m it L ignit.

D ie Blatterkohlc (Dysodil) bcnutzte man seit 1853 

zur Darstellung von Leucht- und Schmierolen und 

Paraffin durch trockenc Dcstillation auf der Augustcn- 

liiitte bci Bcucl. Sie wurde bcrgmiinnisch gcwonncn in 

den Gruben Stiifschcn bci L inz, Vereinigung bci Ors- 

berg, Romerikcnbcrg, Rott, Johanna, Krautgartcn und 

Carl zwischen Rott und Stijvcn am Siebengcbirge. D ie 

zucrst nur 3500 t betragende Forderung war 1S66 auf 

88 000 t gestiegen, ais der Bctrieb wegen der amerika- 

nischcn Konkurrenz aufhorte. D ie Kohle lieferte 15 

bis 20 pCt. Theer, aus dem durch fraktionierte 

Dcstillation 16 pCt. Photogen, 24 pCt. Solarol und

24 pCt. Paraffin gewonnen wurden. D ie Alaunkohle 

ist eine thonhaltige, an Schwefclkies rcichc unreine 

Kohle, die in freien Ilaufen gerostet, dann ausgclaugt 

und dereń Laugc von schwefelsaurer Thoncrde auf 

A laun verarbeitct wurde. Dieses geschah schon in der 

M itte des 18. Jahrh. bci Iloholz, Roleben, Giclgcn, 

spiiter bci Ilardt, Niederholtorf, Spiech und Godesberg, 

doch hiirtcn die Alaunhutten zwischen 1876 und 1880 auf.

D ie  e r d i g c  B r a u n k o h l c  m i t  L i g n i t  wird jetzt 

ais BrennstolT teils roli, teils vcrarbcitet, vonviegcnd auf 

der linken Rheinseite, zwischen Walberbcrg und Ichcn- 

berg, gewonnen. Yon 120 verliehenen Konzcssionen 

waren 1896 nur 24 in Bctrieb und deckten ca. 56 qkin 

Feldesflaclie. Der Abbau geschah friiher meist unter- 

irdisch, in iiltercr Zeit durch Kuhlcn- und Tummelbau, 

spiiter durch Pfcilcrbau, jetzt fast ausschliefslich durch 

T a g e b a u e ,  welclie ihre Wasserlosung meist durch 

Stollcn, aber auch durch Maschinen, wie auf Thercsia, 

Briih l und Roddcrgrubc erhalten. Der Abraum, oft von 

bedeutender Machtigkcit, wird zuweilcn durch Trocken- 

bagger bewirkt. Es standen 1894 in Bctrieb au f der
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Ostseite des Vorgebirges u. a. dic Gruben Berggcist, 

Roddergrube, Briilil, Blcibtreu, Thercsia, Clarenberg, 

Ilerbertskaule, Sybilla, Grefratli, auf der Westscite 

D ona tus , Concordia, H ubertas , Friedrich W ilhe lm  

Maxim ilian, Rottgcn und Beisselsgrubc. Von der 

Gcsamtforderung yon 1 905000 t wurde etwa dic Hiilfte 

roli yerfeuert durch die Zuckcr-, Porzcllan- und Tlion- 

industrie der Gegend, wiilirend der Rest der Brikctt- 

labrikation ais Rohstoff und Brennstoff dicntc. In  

13 grofsen Fabriken wurden 1896 464 000 t Briketts, 

durch Sortiercn in Trominelsicbcn und Walzwerken, 

Trockncn m it heifser Luft oder Dampf, endlich Presscn 

unter sehr lioliem Druck, crzcugt, die mcistcns Absatz 

im  Inlande, dann aber auch in Holland, der Schwciz, 

selbst in Italien faiulcn.

S t e i n b r u c h c .  D ie bedeutende Stcinbrucliindustric 

befafst sich mit der Gewinnung von Basalt, Dolerif, Andesit, 

Tuff, Quarzit, Grauwacke und Kalkstcin. Am  bedeutendsten 

war der Betrieb iii 75 B a s a l t -  und Do ler i tbr i iehen ,  die

1896 447 699 t ais Siiulcnbasalt, Krotzen und Schrott im 

W crte von nahe 600 000 J L  .liefertcnj D ie A n d c s i t -  

briiche am Stenzelberg, der Wolkcnburg und bei Berkuni 

produzierten Hau-, Ornament- und Pllasterstcine, und 

in 10 meist untcrirdischcn Betrieben wurde T ra ch  yt- 

T u f f  ais sogen. B a c k o f c  n s t e i n  gewonnen. In  

21 Q u a rz itb r iic h e n  endlich wurden ca. 23 000 t fiir 

die Eisen- und Stahlliiittcn ais feuerfestes Ofenmaterial 

gebroclien, dagegeu war dic Kalksteingcwinnung in

5 Bruchen unbedeutend.

G r i i b c r e i c n .  Y on  den Grabereicn auf Tlion, Sand 

und Kies war dic Thonproduktion auf oligociincn Lagcr- 

stiitten in 32 Gruben, wovon 27 links- und 5 rechts- 

rhcinisch liegen, von Erhcblichkeit. Der T h  on  dicntc 

ais feuerfestes Materiał bei Mchlem, zur Fabrikation 

yon Vcrblendsteinen, Tlionrohrcn und kcramischen 

Artikeln bei Sinzig, W itterschlick, Liiftelberg, Kcndcnich, 

Ilerm iilheim , Frechcm, Turnich, llangelar, Niedcrplcis 

und zur Darstellung vón Portlandcemcnt auf der Ccmcnt- 

fabrik bei Oberkassel.

Der S a n d  u n d  K i e s  wurde, m it Ausnahme des 

tertiiiren StubensandeszuRoisdorf, in D ilurialablagcrungen 

ais Mauersand und grober Kies gewonnen. G.

Mount Bisclioff in Tasmanicn.
Der Mount Bischoff hat fiir viele deutsclie Bergleute 

und Geologen personliches Interesse dadurch erhalten, 

dafs dort von Wagenknecht und Ranft gcsammcltc Stufen 

von Zinnerzen, topasierten Porpliyrcn und sonstigen Ncben- 

gestcinen den unermiidlichcn Forschungscifer A l b r c c h ' t  

v o n  G r o  d d e c k s  in dessen letzten Lebensjahren 

beschiiftigt haben (Ztschr. D . geolog. Ges. 36 .— 39. Bd. 

1884— 1S87), der die wcsentlichc Uebcreinstimmung 

derselben mit den zumeist grobkiirnigeren Vorkonimcn 

am Schncckengtein in Sachscn nachwies und hierdurch

auch deren kontaktmctamorphische B ildung wahrschein- 

lieh machte.

Von der Entstehung des Zinnstcinbergwerks daselbst, 

den LagerungsYerlialtnissen der Zinncrze und deren Auf- 

bereifungsweise haben nun Dircktor I I . W . F. K a y s c r  

und R i c h a r d  P r o v i s  der Londoner Gcsellschaft der 

Civil-Ingcnicure einen Bericht crstattet, dem, insowcit 

sein Inha lt im  Genie Civil 1897, 167 mitgetcilt wird, 

das Folgende entnommen ist.

Das Zinnsteinbergwerk liegt im  nordwestlieben Teile 

der Inscl Tasmanicn; hier fand James Smith, der aus- 

gezogen war, um  Gold und Silber zu schiirfen, im 

Dezember 1871 in einem Wildwasscrbctte einen schwarz- 

lichen, sehr schweren Stein von Wachsglanz, den Zinn- 

stcin, den er im  mehr ais 80 km  cntferntcn Table 

Capse analysieren liefs, um  iiber seine Natur Gewifshcit 

zu  erhalten. Nach einigen weiteren Aufschlufsarbcitcn 

wurde hierauf im  August 1873 das Bergwcrk Mount 

Bischofl- gegriindet. E igentiim lich gehorten diesem un- 

gefiilir 65 ha Landcs, das griifstentcils von undurch- 

dringlichcm Busclie bedeekt war. Iliorher, vom nachst- 

gclegenen Ilafenorte Em u Bay aus die niitigen Anlage? 

materialien zu schaflen, mitten durch den urwaldmafsigen 

Busch hindurch, kostctc bei den grofsten Anstrcngungon 

480— 600 j/ t . fiir die Tonne; eben deshalb machte sich 

der Bau einer Strafsc notig, die 1875 Yollendet wurde, 

wodurch die Transportkosten auf etwa 140 J L  fiir dic 

Tonne ficlen. Durch Anlage einer 1884 fertigen 

Pferdebalin wurden diese weiter auf 100 JL  und durch 

diejcnigc der jetzt Yorhandcncn Eisenbahn auf 60 JL  

erniedrigt.

Der Mount Bischofl' bestcht aus gestiirtem und teil- 

wcise zersetztem und verwittertcm Fcldspatgcsteine, das 

Yon Porphyr- und Quarzgiingen durchsctzt wird. D ic 

umliegcnden Ebcnen zeigcn grofse Massen von Basalt. 

In  einem Unikrcis yon 800 — 1000 m Radius um  den 

Berg weisen die Ganggcstcinc Zinncrze auf, daruber 

liinaus aber werden sic kompakfer, barter und taub. 

Den Reichtum des Mount Bischofl' stellen jedocli Zinn- 

erz-Lager dar, welchc der Verwitterung der zinnstein- 

fiihrcndcn Giinge ihre B ildung verdanken. Man unter- 

schcidet 3 Hauptlagcr: Wcifskopf, Braunkopf und Mord- 

kopf genannt; doch beutet man auch einige Zinnstein- 

G i i n g e  aus.

Das Zinnerzlager ^W eifskopf‘f erstreckt sich 300 m 

lang von Ost nach West bei 130 m Breite; seine 

Machtigkeit wachst von der Bcrgscitc an, wo sie sehr 

gcritig ist, allmahlich bis zu 20 m  und betriigt im 

Mittel 8 m. Es bestcht zu 2 bis 3 pCt. aus selir 

regelmafsig yerteiltem Zinnstein (Cassiterit), der oft 

abgcschliffcn erschcint, meist aber noch scharfkantig ist. 

D ie Zinncrzablagerung ruht au f einem Bctte von Thon 

oder (ehemaligem?) Glimmerscliiefer, dessen Miichtigkcit 

zwischen einigen Centiińetern und 1— 2 m wechselt
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und in dem sich cin Strcifen Schwcfelkics eingclagcrt 

iindet mit Salbandcrn, dic in der Beriihrung m it dcm 

Thon mehr oder weniger zersetzt sind. Man nimmt 

an, dafs die nordlichc Partie des Lagers diesen Schwcfel

kics auch im Kontakt mit Feldspatgfstein enthiilt, 

wahrend cr sich im  siidliclien Teile iiber a lh rm lc  

Masscn von abgcrollten Bruchstiickcn von Eiscnspat, 

Schwcfelkics und Blendę erstreekt, die von thoniger 

Massc umsclilosscn werden. Diese gcologisch sehr alten 

allurialen Ablagcrungen erstrccken sich im Siiden des 

Mount Bischoir weit hin. E in  10 m tiefer Schurf- 

schacht hat sie nocli nicht vollig durchsunken; doch ent

halten sic durchaus kcin Zinnerz.

Das Zinnlagcr „Braunkopf" ist eine Anhaufung 

zinnhaltigcn, „gozzan" genannten Schottcrs, das zwcifel- 

los durch Verwitterung aus einer friiher diesen Ort 

einnehmenden gcwaltigcn Massc von Schwcfelkics und 

Zinnstein hcrvorgegangcn ist. Das Lager wird in 

ungefahr 250 m Lange und IGO m Breite abgebaut 

und grenzt ostlich wic wcstlich an ebenfalls zinnhaltigcn 

Schutt von der Art, aus welcher das „WeifskopP-Lager 

besteht. D ic Abbaupingcn crrcichen jetzt gegen 35 m 

Tiefc in dcm 85 m machtigcn Lager, an dessen Grunde 

unzahligc kleine Adern ein Stockwerk bilden, dessen 

Gangc hauptsaęljlich aus Schwcfelkics und Zinnstein 

bcstchen. Yersuchsstrecken untcrhalb des Lagers haben 

gezeigt, dafs sich im Norden Feldspatgestein, im  Siiden 

schwarzcr Thon findet, welcher auf einem Lager von 

in Beriihrung m it dem Thon zersetztem Schwcfelkics 

aufruht. Der cigentliche „gozzan" ist vollkommen frei 

yon Schwcfelkics, wenigstens in den bisher bearbeiteten 

Niveaus. Der mittlere Zinnsteingchalt betragt 2,75 pCt., 

doch trilTt man zuweilcn aucli reichc, fast ausschliefslich 

von reinem Zinnstein gebildete Nestcr („Taschen") an, 

davon cins 150 cbm Erz von 120 000 JL  W ert cnthiclt.

Das Lager „M ordkopf" hat dcnselbcn Charakter, 

jedoch ist es ein wenig kieseliger. Man vermutct, 

dafs es 130 m Liingc, 75 m Brcitc und 30 bis 40 m 

Maclitigkeit bei einem mittlercn Zinnsteingehaltc von

2,25 pCt. besitzt. Yor einiger Zeit wurde in ihm  ungefahr

8 m unter der Obcrflache krystallisiertcr Schwefel ent- 

deckt im  Kontakt m it einer Eiscnkrustc.

Das Gcstcin der zinnhaltigcn Gangc, deren eine 

Anzahl das Gebiet durchsctzt, ist im  allgcmeincn sehr 

rcich an Scliwefelkies und benotigt eine Rostung; des- 

lialb wurden diese Gangc bis jetzt noch nicht crnstlich 

in AngritT genommen, doch bilden sic cinc gcwaltigc 

Rcscrve fiir die Zukunft.

Der unter dcm Namen Nordthal-Lodc bekannte Gang 

im Norden des Mount Bischoff wird stellenweise von 

der Gesellschaft abgebaut; cr ist zwischen 0,30 und

1,50 m machtig und zeigt sich nalic dcm Ausbisse 

vollkommen frei von Schwcfelkics. Doch stcllt sich 

von diesem m it zuneluiiender Tiefe immer mclir cin.

Zinnstein tritt in ihm  nur liesteriormig auf; da stcigt 

denn der Gehalt an Zinnstein bis auf 50 pCt., wahrend 

derselbe im Mittel noch geringer ais zu 1 pCt. zu 

schiitzCn ist. Dieser Gang streicht dem „Braunkopf"- 

Lagcr zu. Man lioiTt daher dieses Lager in einer Tiefc 

von 290 ni demnachst durch 2 Feldortstrecken des 

Ganges anzufahren.

Ein 'and er er Gang, Konigin-Lode, wird’ von einer 

Nachbargcscllschaft („S tanhopc") jiusgcbcutct; derselbe 

findet sich nahe der Nordostgrcnzc des „Braunkopfcs" und 

durchquert ein Netz von Porpliyr und Fcldspatgangen. 

Der Abbau ist lohnend, und die Grubenraume haben 

200 m Liingc, wTobci der Zinnsteingchalt zwischen 15 

und 20 pCt. gesebwankt hat.

A b b a u .  D ie drei Zinnerzlagcr und auch die bc- 

nachbartcn Teile des Porphyrgangnetzes von gćniigendem 

ErZgehaltc werden im  Tagebau bearbcitet und zwar 

durch cinc Belegschaft von 91 Kppfen, niimlich 30 Bcrg- 

lcuten und 61 Arbeitern; von jenen erhiilt der Mann 

tiiglich 8 J t . ,  yon diesen jeder 7 bis 7,5 U t. In  den 

losen Gcstcinsmassen kann jeder Bergmann gegen 12 t 

„Stuff" in einer Schicht hcreingcwinncn, dagegen in 

den Porphyrgangen nicht mehr ais 4 t. Abbau und 

Transport bis zur Aufbcrcitungsanlage kosten zusammen 

bis zu 3,2 J L  dic Tonne.

A  u fb c r e i tu n  g. D ie Ilaupt-Anlage belindet sich 

am W aratah, etwa 2 km von der Grube; fiir die W ah l 

ilirer Stelle war die Ęucksicht auf das Bcdarfswasser 

malsgcbend.

Das Erz wird vor dcm Verlasscn der Grube mit 

Iliilfe  von Zangcnbrechern zu Stiicken von nicht mehr 

ais 6 — 7 cm Durchmcsser zerkleinert; der „S tu li", dic 

lockcrc Massc der Lager, hat solche Zerkleinerung nicht 

notig; bcide Erzsortcn kommen in den Ladetrichtern 

zusammen, von wo sic in klcinen W agen auf einer Stahl- 

schicnenbahn von 0,9 iri Spurweite zur Aufbereitungs- 

anlagc gebracht werden. Seit 1879 findet Lokomotiv- 

Forderung statt, wodurch der Tonnen-Transportpreis 

auf etwa 0,8 J t .  gesunken ist.

Der von den W agen angcfahrenc vstufF“ gelangt 

zuerst ins Pochwerk und von den Pochstempcln aus 

in Klassifikatoren, in denen er in zwei Korngrofscn 

gesondert wird, welche dann in Doppclbodcn-Siebkastcn 

gelangen. D ic entfiihrt.cn Schlammteilc werden darauf 

in Setzkiistcn gcsammclt und auf Rundhcrdc gebracht.

D ie von den Rundlierden fallenden „Concentrates" 

werden nochmals auf Rundhcrde gebracht, wahrend dic 

lei cli ten „Tailings" in dic W aschc gescliickt werden.

DieSchlicchc(„concentratcs“ ) aus der ersten Abteilung 

der Siebapparate sind schmelzwiirdig und sammeln sich 

im Grunde jener Apparate; diejenigen aus der zweiten 

Abteilung werden noch cin zweites M ai dem Wasscr- 

strahl ausgesetzt, der sie in zur Waschc wandernde 

Tailings und in Schlieche zweiter Sortc sondert, welche
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gomalilen und auf rotierendcn Ilerden gewaschcn cin 

gcringorcs Schmelzgut ergcben.

Alle „ta iliags" werden ia einer bpsonderen Anlagc 

beliandelt. Nacli ilircr Sonderung setzt sich der Sand 

in den Kufen ab, wiihrend der Schlamm zu den Rund- 

herden wandert.

D ie Pochwerke sind yon kalifornisclicr Art; sic ent

halten 3 Battericen von 40, 20 und 50 S temp cin. Das 

Gewicht jedes Stempels betriigt 325 kg, die Ilubhohe

0,2 m  und die Gcsehwindigkeit 72 Schliige in der 

M inutę. A u f jeden Pochtrog kommen 5 Stempel, fiir 

deren Schlagfolge dic Formel g i l t : 1, 4, 2. 5, 3.

D ie Gitter sind von Metallgewcbc, 2 an jedem Trogc; 

sic liaben etwa 32 Loclier auf das Quadratecntimctcr, 

sind 0,47 m lang. 0,30 m  brcit und sind 3 bis 4 Wochen 

haltbar. D ic Pochschuhe wiegen neu 57 kg und daućrn 

6 Monat, dic 32 kg schwcrcn Stampfwiirfel oder Ringe 

(des) aber miissen alle Jahre einmal ausgewechselt 

werden.

Obwolil das Wasser die Pochtrogc und Pochschuhe 

angreift, ist der „Stuff" dennoch lcichtcr zu verarbciten 

ais gcwohnlichcś Cornwallsches Erz. D ic zcrpochtc 

Masse lost sich nicht leicht ab, sic ist sehr adhasiv; 

deshalb mufs man geniigend Wasser zngeben, um iliissigon 

Schlamm zu liaben. In  der trockenen Jalireszeit, in 

der cs an Wasser ińangclt, wendet man deshalb nur 

Pochschuhe von 30 kg an, um  nicht gleieh das ganzo 

Pochwcrk ruhen lassen zu miissen.

D ie Aufbcrcitung wird sehr crschwcrt durch den 

Umstand, dafs dcm Zinnstcine Mineralsubstanzen von nur 

um  cin Wcniges geringerer Dichte vcrgescl)schaftet sind.

Von den Klassifikatoren m it Doppelbodcn sind 30 

Stiick paarweise zusammen aufgcstcllt.

D ic Sctzarbeit gcschicht in Ilartzschen Sicbkastcn 

yon 32 Kammern. Der diesen Apparatcn zugcfiihrte 

Sand enthiilt 5 — 12 pCt. Zinnstein; sic liefern ctwa 

G5— 75 pCt. des Gesamtprodukles der Anstalt von 

W ara tali, wobei das Erz zweiter Sorte zu dcmjenigcn 

erster Sorte im  Mengcnvcrhiiltnissc 1 : 1 0  steht.

D ic Schlamme werden auf Rundherdcn beliandelt, 

von denen 30 aufgcstcllt sind. D ic Ilcrdilaclipn bc- 

stchcn aus Cement, der sich hicrin besser bewahrt hat 

ais das friiher gebrauchte IIo lz . Aus IIo lz  ist nur der 

Ralim cn; auf diesem wird cin 1,5 ram dickes Blech ais 

Unterlage der 25 mm dieken Cementschicht befestigt; 

der Aufsenrand wird aus IIolzverband hcrgestcllt. W enn 

dic Ccmontschieht gut gelungen ist, ist sie stark genug, 

um  sich selbst zu tragen und bedarf der Blechunterlagc 

nicht mehr, welche auch bald durch Verrostung stiick- 

weise abfiillt und nach gewisser Zeit ganz ycrschwindet. 

Sobald der Cement erhiirtet ist, bcstreicht man seine 

Obcrlliiche m it einer Mischung von 25 Teilen Terpcntin 

m it 75 Teilen Goudron. Dieser Ueberzug soli der 

friiher stets eingetretenen R itzung und Annagung der

Oberlliichc węliren und mufs alle zwei Jahre erneuert 

werden.

Dor Durchmesser der Ilerde yariiert zwischen 3 

und 4 m und dic Neigung betriigt 1 :12 .  Man bildet 

in der ersten Behandlung der Schlanimc zwei Material- 

klassen und in der Schlufsbehandlung der Schlicche

3 Klassen. D ic Ausflufsmenge des Śpritzwassers fiir 

jeden Ilcrd betriigt 100 1 dic Stunde. Oft bringt man

2 oder 3 JIcrde auf derselben Aehse an, welche A n 

ordnung sich bei Mangel an Rautn oder bewegender 

Kraft empfiehlt.

D ie Ilerde werden durch ein Scil ohne Endo so 

bcwcgt, dafs cin Umschwung 2 l/2 M inuto braucht. E in 

cinfacher Ilcrd  kann 350 kg Schlamme in der Stunde 

yerarbcitcn, wobei cr cin Aclitel Pfcrdestarke yerbraucbt; 

die doppcltcn und dreifachcn Ilerde ycrlangen keine 

yermehrte Kraft. D ie Schlamme enthalten, wenn sic 

au f dic Ilerde kommen, 0,1 bis 1 pCt. Zinnstein, dic 

ersten Schlicche aber deren 1 5 — 20 pCt. D ic Ilerde 

liefern 15 — 20 pCt. der Gesamtproduktion der Auf- 

bereitungsanlage. Bau- und Aufstellungskosten eines 

cinfachcn llerdcs stelien sich dort wegen der hohen 

Arbeits- und Matcrialpreisc auf etwa 1800 J t .

Ncben den Ilerden sind 17 konkave Waschkufen 

nach System Kayser aufgcstcllt. Man kann sie ais 

rotierende Trichterhcrdc bezeichncn; sie haben 4 — 7 m 

Durchmesser und wenn sic in der M inutę G,/2 Um- 

schwiinge yollenden, ycrbraucht jeder Ilcrd  3/^ Plcrde- 

starke. D ic auf diese Kufen gcbrachtcn Schlamme und 

Sandc enthalten 0,25 pCt. Erz, nach der ersten Wasclie 

aber 7 pCt. und nach der z weiten GO pCt. An der 

Gesamtproduktion śind diese Kufen m it 4,75 pCt. bc- 

tciligt.

D ie bewegende Kraft wird von sieben obcrschlach- 

tigen Wasscrradern geliefert, deren Durchmesser zwischen

6 und 13 m betragen; diesc\ben sind s tafie! form i g so 

aufgcstcllt, dafs das Aufsclilagwasser yon dcm ersten 

Rade auf das zw'cito und so weiter bis zum letzten ge- 

langt; insgesamt erziclt man so 200 Pferdcstarken. 

Dieses System yon Radem  hat man der E inriehtung yon 

Turbinen oder eines Pclton-Rades deshalb vorgczogen, 

weil es fast keine Beaufsichtigung vcrlangt und weil 

letztere Maschinen yoraussichtlicli durch die unreinen 

Aufsclilagwasser einer starken Abnutzung unterworfen 

gewesen waren.

Eine Dynamomaschine dient 120 Gliihlampen, durch 

welche alle Wcrkstatten und Burcaus hinrcichcnd be- 

leuchtct werden. D ie Kosten der Beleuchtung durch 

75 Lampcn von je  16 Kcrzen Lichtstarkc stelien sich 

auf jahrlich 750 JL-, wahrend von den friiher gebrauchten 

Ocllampcn schon 35 Stiick jahrlich 2200 J L  kosteten.

An Bcamten und Arbeitcrn bcschiiftigt dic Anlagc 

von Waratah 37 K opfe ; 13 Mann bilden eine Tag- 

und 12 eine Nachfschicht. D ie Schichten bestehen aus
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Tagelolin 
(fur i  Mann)

1 Arbeiter fiir die Maschinen und Werkstiitten-

Aufsicht z u . . 9,12 k/ć.

3 » yy Bcdienung von 60 Poch-

stcmpcln . 8,00 yy

1 » » yy Bedicnung von 15 Poch-

stempeln . 7,50 yy

3 V V yy yy der Siebsiitze . 7,50 yy

2 ?> yy yy „  Herde . . 5,50 yy

1 V V yy yy „ Wasclikufen 5,50 yy

1 » yy yy yy „ Herdo und

Schlainmkufen . 5,50 yy

1 bei Tage ais irgendwo bcnbtigtc

Hulfskraft . . . 8,00 yy

D ic  Kosten der Zcrkleinerung, Aufbereitung, Vcr- 

packung und Verladung, einschlielślicli Arbeit, Belcuch- 

tung und Nebenkosten stellen sich auf 1,096 JL  fiir dic 

Tonne cingcliefcrten „stuffjś"; man verarbeitet ungefahr 

6000 t im Monat. Das gcwonnenc Schmclzgut, von 

dcm man zwei Sorten unterschcidct, dic erste zu

70,5 pCt., die andere zu 65 pCt. metallischen Zinn- 

gehaltes, wird in dic ctwa 250 km entfernten Schmelz- 

hiitten zu LauriCcston gesandt.

D ic  „Tailings'’ (Schlammc) yon W ara tali und den 

bćnachbartcn Aufbereitungsanstaltcn werden gesondert 

bchandelt in den Anlagen von Catcli’em, das 1200 m 

weiter abwarts am Flusse belcgen ist; dort werden sic 

gcwasclicn, gcmahlcn, klassiert und auf Rundhcrdc ge- 

braclit, wobei cin Arbeiter m it seinem Gchiilfcn allcs 

Notigc vorrichtct. Man gcwinnt dasclbst ungefahr 50 t 

Erz jahrlich. Zahlreiche Vcrsuchc der Mcngcnbcstimmung 

des in den Schlammcn auch dann noch ycrblcibcndcn 

Zinnstcins (also des „Verlustesff)  haben von cinander 

sehr abwcichendc Resultate gelicfert, dic eben vollig 

von der Art des verarbeiteten Erzes abhiingcn; bei Erzen 

Vom „Weifskopf^-Lagcr sind dic Vorhistc ganz gering, 

hoch dagegen bei den Erzen der beiden anderen Lager, 

weil da der Zinnstcin von Eiscnerz umsehlossen wird.

Eine ahnlichc, nur etwas klcincrc Aufbcreitungsanlagc 

wic dic von W aratah, befindet sieli nocli im Nordthalc; 

dieselbe bchandelt eingehender dic schwcfelkieshaltigcn, 

eine Rostung erfordernden Erze.

Das Wasser, welches dic Anlage von W aratah 

braucht, wird ihr zu einem geringen Teile yom Flusse 

Fossy, grofscrcntcils vom Flusse W aratah und votn Falls 

Cr cek geliefcrt, an weichem letzteren grofse Reservoirs 

angelegt worden sind. W ahrend der Rcgcnzcit geben 

dicsc Flusse natiirlich genug Wasser, aber in der trockencn 

Jahrcszcit lassen sie es eben daran fchlen und auch dic 

je tzt Yorhandencn Rescrvoirs wehren solchem nicht, 

sobald die Trockenzcit sich cin wenig verlangert. D ie 

Rcseryoirs am Falls Crcek werden namlich nur von einer 

Reihe cinfacher, nicht cementiertcr D'dmme oder Bulinen 

gebildet. Nur einer derselben ist vor kurzem durch eine 

gemauerte Thalsperre crsctzt worden, welche 100 000 JL

gekostet, dafiir aber auch das Fassungsvcrmogen des 

Rcservoirs von 7 425 000 h l auf 22 000 000 hi gestcigert 

hat. Das Wasser aus dcm Fossy-Flusse wird diesem 

Rcservoir durch einen K anał von 7 km Lange, 0,75 m 

Tiefe, 1 m Brcitc und 0,30 m  Gefalle auf das Kilometer 

zugefiihrt. F iir dicsc Thalspcrrcn und Kanale hat dic 

Gesellsciiaft insgeśnmt 448 000 J t . ausgcgcbcn.

Wegen der grofsen Entfernung von anderen Industric- 

werkstatten hat man 1887 am Mount Bischoff eine cigenc 

Giefserci von Kupfer und Eisen angelegt; infolgedessen 

kann man Reparaturen schncller ausfiihrcn und schad- 

liaft gcwordenes Materiał wieder in nutzbare Form 

bringen; das Geblase liefert ein Root-Vcntilator, der 

auch zwei Scbniicdcfeuern dient.

Der obenerwahnte Dircktor Kayscr steht dem Werke 

seit 1875 vor; 1878 wurde zuerst Rcingewinn erzielt, 

nachdem etwa 2 M illionen Mark Aufwand entstanden 

■war. Bis zum 30. Ju n i 1894 hat der Gcsamtgcwinn 

30 M illionen Mark betragen. Im  Mittel hat sich der 

Preis des Zinns wahrend dieser Zeit auf 1775 J L  fiir  

1000 kg gestcllt. An Schmclzgut wurden bis daliin 

aus 4,4 Millionen Tonnen Erz 35 100 t hergcstellt.

O. L.

Bericht iiber die Hauptyersanimlung (les Yercins 
deutscher Eisenliiittenleute rom 25. April d. Js. 
und die Ycrsamnilung des Iron and Steel Institute 

yom 11. und 12. Mai d. Js.
(Schlufs.)

„ U e b e r  n e u c r c  V c r f a h r e n  z u r  E r z e u g u n g  

von  F l u f s e i s e n "  spraeli sodann Ilerr R . M.' D a c l c n -  

D i i s s c l d o r f .  Einleitend beinerkte der Vortragcnde, 

dafs dic Umschau, welche er hinsichtlich solcher neuer 

Verfahren gelialten liabe, nicht vicl Neues ergeben habe 

und dafs die oft aufgcworfcnc Frage: „W elches ye r

fahren der Eiscncrzeugung wird das der Zukunft sein?" 

noch nicht m it Bcstiinfrilheit beantwortet werden konne. 

Jedenfalls wiirden die jetzt im Yordergrunde stehenden 

Vcrfahrcn noch fiir abschbarc Zeit ihre Stellung bc- 

haupten. D ic betreffenden Erfmdungcn bcwegen sich in 

zwei Richtungcn.

Der erste AVeg geht daliin, das im  Erz enthaltenc 

Eiscnoxyd durch Gliihen in reduzicrenden Gascn zu 

zersetzen und das erlialtene Eisen durch Schmclźen von 

den fremdcn Beimengungcn zu trennen, wahrend nach 

dcm zweiten der Ilocholen beibehalten wird und die 

Vcrbrennung der im Roheisen cnthaltenen Fremdkorper, 

Kohlenstoff, Silicium , Phosphor und Schwefcl in cin- 

facherer oder sparsamerer W cisc erfolgen soli ais bisher. 

Bei dem ersteren besteht bekanntlich dic Schwierigkeit 

nicht in der Abscheidung des Saucrstoffs, indem diese 

durch Gliihen eines Gemisches von zerklcinertcm Erz 

m it Kohlcnpulver leicht erzielt wird, sondern yiclmehr 

darin, den crzeugten Eisenschwamm vor dcm Wieder- 

ycrbrcnnen zu schiitzcn. D ic  Carbon Iron Company,
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Pittsburg (N.-A.), crreiclit dieses Ziel durch Zusatz eines 

Ucberscliusscs von schwcr verbrennendem Graphit und 

darauf folgendes schnelles Uebcrfiihren in den Ilerd- 

sehmelzofen. Obgleich die Erzeugung und der okonomisclic 

Erfolg, welclie die Gesellscłiaft erzielt, niclit unbedeutend 

sind, so ist doch iiber cinc weitere Ausbroitung des 

Vcrfalircns bis jetzt niclits bekannt geworden, woraus 

zu schliefsen ist, dafs dasselbe nur lur dic ortlichcn 

Yerhiiltnissc besonders geeignet ist.

Im  vorigcn Jalire errcgte ein in Schwcdcn auf- 

tauebender Vorsclilag einige Aufinerksanikeit, welcher 

darin gipfclte, das Erz wie oben in einem Scbaclitolcn 

zu rcduzicren, den crzielten Eisenscliwamm in un- 

mittelbarer Fortsctzung vermittclst des elektrischen 

Bogens zu scbmclzcn und auf den Ile rd  eines Flamm- 

ofens zu lciten, um  dort unter einer sebiitzenden Sclilacken- 

decke durch Kohlung u. s. w. die Umwandlung in Stahl 

Yorzunclimcn. D ie liierbei in Bctracht konimenden 

Yorgiinge sind ais ausfuhrbar bekannt, jedoch sclieint. 

dic Elektrizitat noch zu teuer zu sein, ais dafe das 

Verfahren m it iikonomischcm Erfolge durchgefiihrt 

werden konnte. D ic Aussichtcn fiir den Erfolg auf 

dcm crstbezeichnetcn W cgc erscheinen demnach nicht 

gliinzend, jedcnfalls besitzt der alte Hochofen cin ziihcres 

Lebcn ais sein jiingerer Kamcrad, der Puddclofen, und 

verdienen daher dic Bcstrebungcn, in die Verwandlung 

von Roheisen in Flufseiscn Vcrbesscrungen cinzufUhren, 

mehr Beachtung ais die obigen. liierbei kommen fiir 

die Masscnerzeugung nur das Bessemer- und das 

Siemens - Martin - Ycrfahren in Bctracht, welclie beide, 

namentlich seit. der Einfuhrung der basischen Zustcllung 

der Oefen, einen solehen Grad der Yollkom m cnhcit er- 

rcicht haben, dafs auch hier Ncucrungcn von um* 

gcstaltcndcr W irkung  kaum  noch zu erwarten sind.

W enn hier cin Mangel angefiihrt werden soli, welcher 

beiden anhaftet, so mufs zuniichst das Schlufscrzcugnis 

betrachtet werden, denn dersclbc besteht darin, dafs das 

fliissige Metali m it den bisherigen M ittcln niclit lange 

genug olmc irgend welche chcmischc E inw irkung von 

aufsen auf hoher Temperatur erhalten werden kann, um  

denjenigen Grad des Garseins zu erreichen, wic solehen 

der Ticgclstahl besitzt. Dieses kann in den vorhandenen 

Oefen nicht ohne Zcitverlust gcschehcn. und habe ich 

daher bereits vor mehreren Jahren die Einschaltung 

eines Sammlers in Form des Roheisenmischers vor- 

geschlagcn, auch Versuche im kleinen reranlafst, welche 

aber die Schwicrigkcit des Ersctzens der W arm c cr- 

gaben, welche durch Leitung und Strahlung entweicht. 

Das cinfachstc M ittel wiirde sein, den Sammler m it 

einer so dicken, feuerfesten W and zu yersehen, dafs 

dieselbe vor dem Fiillcn immer bis zu einer betriichtlichen 

Ticfc auf eine Temperatur crhitzt wird, welclie hoher 

ist ais diejcnige des fiiissigen Mctallcs, ein Ycrfahren, 

welchesJ durch abwechśclndes Erhitzen, F iillcn und 

Entlcercn von mehreren Sammlcrn wohl ausfiihrbar er-

schcint, indesscn so grofser Einrichtungcn bedarf, dafs 

dic E infuhrung in den praktischen Betrieb nicht in 

naher Aussicht steht. In  den m it Fachgcnossen viel- 

fach gepflogencn theorctischcn Verhandlungcn iiber diesen 

Gegenstand wurde der Erfolg nicmals in Zweifcl gestellt 

und ist cin dabei von Bessemer vorgcbrachter Vorsehlng 

bemerkenswert, dic crforderliche hohe Temperatur im 

Innem  des Sammlers durch Verdichtung des ein- 

geschlosscnen Gases zu erzeugen, welcher zu dem Zwecke 

nach dem E infiillcn des fiiissigen Mctalles hcrmetisch 

gcschlossen werden sollte, wahrend die cinzupumpcndcn 

ncutralcn Gase in einem Wiirmcspcicher crlutzt wurden. 

E in  vor vielen Jahren von Ilerrn Bessemer angestellter 

Vcrsuch hatte den Erfolg, dafs ein gliihender Stab von 

etwa GO mm Durchmesser, in einen auf diese Weise 

erhitzten Behiilter eingesetzt, in wenigen M inuten diinn- 

lliissig geschmolzcn wurde.

Zuriickkchrend zu den cigcntlichcn Vorgiingcn in 

den beiden angefuhrten Verfahrcn, erkennen wir, dafs 

die Birnc fiir die Massenverarbeitung von Roheisen eine 

grofeerc Unabhiingigkeit besitzt ais der Ilerdofen, weil 

das Verbrenncn der Fremdkorper in derselben in kiirzerer 

Zeit erfolgt, andererseits miissen diese aber auch in 

einer bestimmten Menge vorhandcn sein, um  dic zum 

Fliissigerhalten des entstehenden Flufseisens erfordcrlichc 

W arm c zu liefern. Ilieraus folgern bestimmte Be- 

dingungen iiber dic Zusammensctzung des Roheisens, 

und da hierzu nicht immer die geeigneten Rohmatórialien 

zur Vcrfugung stehen, so ist an einzelnen Ortcn eine 

Vcreinigung beider Vcrfahren cingcfiihrt worden, indem 

das fliissige Roheisen in der Birne vorgefrischt und dann 

auf dem Ilerd  vollends zu .Flufseiscn vcrarbeitot wird.

Trotzdem dieses vcreinigtc Vcrfahrcn ursprunglich 

nur fiir besondere ortliche Vcrhaltnissc bestininit zu sein 

sclieint, gcwinnt dasselbe in  letzter Zeit an Bedeutung 

und Ausdehnung, weil dic Zahl der Ilerdofen in solcliem 

Mafse gestiegen ist, dafs die BcschalTiiiig von gcfrisclitcm 

Eisen, des fiir diese bestgeeignetcn Materials, Schwicrig- 

keiten bcrcitct. Zum  Zwcck der Beschleunigung des 

Frischens auf dem Ilcrde wird entweder Druckluft in 

oder auf das Bad geblascn oder cs werden oxydierendc 

Korpcr, meistens Eisenerze, zugesetzt. Das erste Mittel 

hat bis jetzt keincn durchschlagcndcn Erfolg erzielt, 

weil die E inrichtung des Ilcrdofcns niclit denjenigen 

Bcdingungcn entspricht, welclie durch das beim Blasen 

entstchcndc Kochen des Eisenbadcs gestellt werden, und 

dcm Erzzusatz wird durch dic dam it vcrbundcnc 

Schlackenbildung eine Grenze gcstcckt, sodafs dersclbc 

moglichst yermieden wird, wenn geniigend gefrischtes 

Mateiial ais Einsatz zur Yerfiigung steht. Ilieraus folgt, 

dafs solchcs genommen werden wiirde, wenn es 7,11 ent- 

sprechendcm Preise voni Hochofen geliefert werdeu 

wiirde. Bis jetzt wird das Yprfrisclien in der Birne 

ais cin fiir den Torlicgendcn Zwcck zu tcures Verfahren 

betrachtet, wofiir der Grund wohl darin liegen mag, dafs
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dazu, wie z. B. in W itkow itz, eine yorhanderie Bcssemer- 

anlage yerwendet, sodafs der Betrieb niclit viel weniger 

kostet, ais wenn auch Stahl erblascn wiirde. D ie beim 

VorbIasen erzeugte .Warme wird zum Teil durch das 

Uingicfsen in die Pfanne und aus dieser auf den Herd 

Ycrbrauelit, wiihrend dort vornehmlich dann eine hohe 

Temperatur des Bades zum  Frischen erforderlich ist, 

wenn der ganze Einsatz lliissig cingebracht wird. Diese 

Zustande werden indessen giinzlich umgestaltet, wenn eine 

besonders eingerichtete, sauer zugestellte Birne nahe am 

Hochofen aufgestellt, m it fliissigem lloheisen beschickt, 

nach dem Yorblasen zum Ilerdofen gefahren und dort ent- 

leert wird, denn dic Anlage- und Unterhaltungskosten, 

sowie d ieLohne werden dadurch bedeutend yermindert, 

dafs der Dam pf zur Erzeugung der Druckluft am Iloeh- 

ofen b illig  zu beschaffen ist. Es ist aufserdein nicht 

ausgeschlossen, das Frischen in der Birne durch Ein- 

blasen von Erzpulver m it der Druckluft noch zu be- 

schleunigen. In  Gemeinschaft m it Ilerrn L . Pszczółka, 

Krompach, habe ich eine Yorfrischbirne entworfen und 

wird dieselbe in der niiclisten Zeit dcm Betriebe iiber- 

geben werden. Es darf die Erwartung ausgesproehen 

werden, dafs der Herdofenschmelzerei durch dieses Yer

fahren die Verwendung von Roheisen in grijfserem Mafse 

ermoglicht werden wird.

Zu  diesem Zweck mufs dasselbe gegeniiber dcm Erz- 

ycrfaliren Vorteile bieten, welche yornehmlieh darin. 

liegen, dafs dic Birne fiir das Frischen von Roheisen 

besser gceignet ist ais der Ilerdofen, wahrend dessen 

llauptcigenschaft, das Eisenbad auf hohe Temperatur 

zu bringen und die zur Stahlbereitung crforderliehen 

Zusehlage aufzunehmen, um  so melir ausgenutzt wird, 

je  weniger Frischarbeit ihm  zugemutet wird. Es ist kein 

Grund fiir  dic Yerbrennung einer besonders grolśen 

Menge yon Eisen in der Birne yorlianden, denn diese 

kann niclit in crheblichem Mafse eintreten, so lange noch 

reiclilich Kohlenstoff im Bade yorlianden ist, immerhin 

wird der Abbrand grofser sein ais im Herdofen, wahrend 

dieser aufserdein den Zusatz yon mehr Erz gestattet, 

aus welchem ein Teil des Eisens gewonnen wird, anderer

seits kann die sauere Birnenschlackc wieder ycrhuttet 

werden, zumal sie unmittelbar am Hochofen fallt, was 

wohl selten fiir die basische Herdofenschlaekc zutreffen 

wird, und kommt hinzu, dafs das vorgefrischte Materiał 

auf dem Ilerd einen sehr geringen Abbrand an Eisen 

ergeben wird.

Der letzte Yortrag, welcher yon Ilerrn T l u e l-  

Kaisorslautern gehalten wurde, betraf den B c r t r a n d -  

T h ie l - P ro z c f s .  Den interessanten Ausfiihrungen des 

Redners entnehmen wir folgendes:

Es ist eine bekannte Thatsache, dafs dem Martin- 

prozefs bei der Vćrwendung eines hohen. Prozentsatzcs 

an Roheisen der Naclitcil erwaehst, dafs dic Dauer der 

einzelnen Ghargcn infolge des langen Frischcns sich sehr 

bedeutend stcigert. Dadurch tritt Erzeugungsverminderung

ein, erhoht sich der- Brennstollfaufwand und wird ferner 

auch dic Ilaltbarkeit der Oefen, besonders der Ofcnherdc, 

beeintriichtigt. Durch reichlichen Zusatz von Erzcn wird 

das Frischen wohl gefordert, jedoeh mufs andererseits 

dementsprechend der Kalkzuschlag erhoht werden, um 

die Verunrcinigungcn, die die Erze m it sich fiihren, zu 

yerschlaeken und die notige Basizitiit der Schlacke herbei- 

zufiihren, wodurch die beschleunigendc W irkung  stark 

reduziert wird. Diese Uebelstande treten besonders zu 

tage bei der Verarbcitung eines silieium- und phosphor- 

reiehen Rolicisens, da hier durch den niitigen hohen 

Kalkzuschlag sehr grofse Schlackenmcngen gebildet 

werden. die der ganzen Sehmelz- und Frischarbeit un- 

gemein hinderlich sind, so dafs man z. B. m it einem

15 t-Ofen bei einem Roheiseneinsatze von 80— 90 pCt. 

m it einem Phosphorgehalt von 1 pCt. im besten Falle 

durchschnittlich 2 Chargen bei einem Ausbringen von 

hbchstcns 12 t erzeugen kann.

Diese Nachteilc, dic nun der Verarbeitung eines Iiolien 

Prozentsatzes an Roheisen oder nur von Roheisen beim 

gewohnlicben Martinbetrieb entgegenstehen, werden durch 

das kombinierte Martinverfahren bescitigt, und kann man 

bei Anwendung desselben m it beliebig bohem Prozent- 

satz an Roheisen, sowie einem Roheisen von beliebiger 

Zusammensetzung arbeiten bei gleiclizeitig hoher Er- 

zcugung.

Das Verfahrcn bestcht im wcsentlichen darin, dafs 

zwei oder je  nach dem zu yerarbeitenden Roheisen drei 

Martiniifcn in der Weise zusammen arbeiten, dafs die 

ganze Sehmelz- und Frischarbeit einer Charge nicht in 

einem Ofen durchgcfuhrt, sondern auf zwei oder drei 

Oefen yertcilt wird, wodurch das Frischen in cnergischcrcm 

und schnellerem Mafse yollzogcn wird. Dieses Zusammen- 

arbeiten wird dadurch ermoglicht, dafs dic einzelnen 

Oefen in verscbiedenen Ni'veaus liegen, so dafs der 

hoherliegende seinen Inha lt unter gleichzeitiger Ent

fernung der Schlacke in den tieferliegenden Ofen ent- 

lceren kann, wcieli letzterer dazu bestimmt ist, die Charge 

fertig zu machen.

An der Hand einer Zusammenstellung giebt Redncr 

sodann eine Darstcllung der Art und Weise, wic in 

Kladno auf dem Eiscnwerke der Pragcr Eisenindustric- 

Gesellschaft nacli dem Yerfahren gearbcitet wird. Es 

belinden sich daselbst zwei basische Martiniifcn in Be

trieb von je 13 und 24 t Fassungsinhalt, und sind die

selben durch cinc Rinne yon 33 m Lange mitcinander 

yerbunden. Der 13 t-Ofen ist der hoherliegende Ofen I, 

der 24 t-Ofen der tieferliegende Ofen I I .  Der Betrieb 

crfolgt nun in der Weise, dafs Ofen I  das Roheisen, 

Ofen I I  den Schrott einsetzt. Soli m it sehr bohem 

Prozcntsatz an Roheisen gearbcitet werden, so mufs auch 

der untere Ofen Roheisen erhalten, und zwar wird dcm- 

selben in diesem Falle, Yorausgcsctzt. dafs man ycr- 

schicdene Roheisenmarken zur Verfiigung hat, das 

silieium- und cYcntucll phosphorarmere Roheisen ais
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Einsatz gegebcn. Hat nun Ofcn I  cingcschmolzcn, so 

w ird die Charge in Ofcn I I  abgcstochen, und zwar er

folgt der Absticb etwa zwei Stunden nacli dem Ein- 

setzen des letzteren. Das durcli den icilweise durch- 

gefiilirtcn Frischprozels sclir hocli crbitzte Metali von 

Ofcn I  gelangt auf den in Scbmelzung begriftencn E in 

satz von Ofcn I I ,  es entsteht cinc scliarfc Rcaktion, und 

wird dadurch dic Schlackenbildung und das Frischcn 

ungcmcin gcfiirdert. D ic hohe Temperatur des ahge- 

stochenen Metalls von Ofcn I  kcnnzcicbnct sich aufscr- 

licli beim Ileruntcrlliefscn ahnlich wic beim Thomas- 

prozefs durch einen starken brauncn Rauch. Nach 1 

bis 2 Stunden ist dic im  Ofcn I I  vcrcinigte Charge 

fertig und wird in gcwohnlicher W cisc zu Ende geluhrt. 

Eine Stćirung in dcm Zusammenarbcitcn bcider Oefen 

kommt beinahe nic vor, und kann im gcgebcncn Falle 

durch kleine Acndcrungcn am Einsatz, ohne dafs jedoch 

der vollc Einsatz vermindert wird, sofort bcscitigt werden. 

Ofcn I  setzt natiirlich nach dem Absteclien sogleich 

wieder cin. Bodenrcparaturen sind kcinc yprzunehmen, 

da ja  die Cbargcn nur kurze Zeit in den einzelnen 

Oefen verbleibon und die Boden daher nicht angegriffen 

werden.

Es wiirde uns hier zu wcit fiihren, auf die vom 

Vortragcnden vorgefiihrten praktischen Bcispiele, wio 

unter Voraussetzung gegebener Ycrhaltnissc eine neue, 

nach dem kombinierten Verfahrcn arbeitende Martinanlage 

anzuordnen ware, an dieser Stelle cinzugchcn. W ir  

yerweisen auf dic ausfiihrliclie W iedergabe des Yortrags 

in „Stahl und E isen" und lassen hier nur noch dic am 

Schlusse gegcbenc Zusammenfassung der Vortcile des 

kombinierten Verfahrens folgen:

Der Kalk- und Erzzuschlag fiir die einzelnen Oefen 

richtet sich natiirlich nach dcm Prozcntsatz des Ein- 

satzes an Roheisen, nach der Zusammensetzung des 

letzteren und je nachdem man die Entpbospliorung im 

oberen Ofcn teilweise oder ganz durchfiihrcn w ill. In  

allen Fallen erfolgt dic Entsilicierung im  oberen Ofcn 

yollstandig.

1. M an kann m it einem Roheisen von bcliebiger 

chemischcr Zusammensetzung und m it beliebigem Prozent- 

satz an solchem arbeiten bei gleichzeitig bober Erzeugung. 

Bei bohem Rohciseneinsatz erzielt man cinc Erzeugungs- 

steigerung von 60 bis 70 pCt. gegoniiber dem gewolin- 

liębcn Martinverfabren. Das Verfahren wird besonders 

dort von cinschneidender Bedeutung sein, wo man zu 

wenig Phosphor im  Roheisen hat, um  Thomasieren, 

und zu  viel Phosphor, um Besscmern zu konnen und 

wo der Schrott hoch im  Preise steht.

2. Durch das Verfahren wird cs ermoglicht, beim 

Martinbctricb vortcilhaft m it fliissigem Roheisen zu 

arbeiten.

Man kann aus phosphorreicliem Roheisen phosplior- 

reincn Stahl erzeugen, ohne yollstandig heruntcrfrischcn 

und riickkohlcn zu mussen.

4. Ilohes Ausbringcn. Man ist imstande, aus 1 t

Roheisen 1 t Flufseisen oder Stalli zu erzeugen, daher 

geringere Selbstkostcn.

5. D ic Ofcncrhaltung ist eine erbeblieb lcichtcrc, 

da die einzelnen Oefen weniger zu leisten haben, indem 

■sic sich in die Gesamtlcistung teilen. D ic Schwierig- 

kcitcn der Bodencrhaltung, die beim Arbeiten m it sehr 

bohem Rolieiscnsatz im gcwolinliclien Martinbctricb oft 

grofse Betricbsstorungcn yerursachen, fallen beim kom

binierten Ycrfahrcn vollkommcn wcg.

6. Ersparnis an Zuscblag.

7. Ersparnis an Brcnnmatcrial. Diese ergiebt sieli

unmittelbar aus der erziclten Produktionserhbhung. 

Ferner ist auch bei den geringeren Schlackenmcngen in 

den einzelnen Oefen die E inw irkung der Ilcizgaso cinc 

v icl intcnsivcrc.

8. Man kann den Fassungsinhalt der einzelnen 

Oefen besser ausniitzen.

9. Schnellercs Einsetzen, indem man schlecht cin-

zusetzendes Robmatcrial den Oefen zuteilt, dic nur ge

ringen Einsatz erhaltcn.

10. M an kann auch bei phosphorreichcm Roheisen 

m it Oefen von sehr grofsem Fassungsinhalt arbeiten, 

besonders da, wo man lliissig chargiert.

11. Bei Vcrwcndung phosphorrcichcn Roheisens 

erzielt man phosphorsaurereicbe Schlacken, dic cin wert- 

volles Ncbenprodukt bilden.

12. Das Vcrfahren kann bei jeder schon bestehenden 

Anlage leicht eingcfiihrt werden, da cs blofs gering- 

fiigigcr Umbauten, wie cvcntuell des Iloberlegens 

einzelncr Ofcnhcrde bedarf, was oline besondern Kostcn- 

aufwand crfolgen und bei einer griilśeren Ofcnrcparatur 

in kurzer Zeit bewerkstelligt werden kann.

D ie Uebertragung des fliissigen Metalls von einem 

Ofcn zum  andern kann auch durch cingeschaltete Pfannen 

erreicht werden.

Auch an die letzten Yortrage schlofs sich noch cinc 

langcrc Diskussion, der dann das in  schonster Weise 

vcrlaufenc Festinahl folgte. In  den Abcndstunden ver- 

einigtcn sich schlicfslich noch eine griifscrc Zahl der 

Teilnehmer in den Raumcn des Malkastens.

Der Vcrlauf der am 11. und 12. Mai d. J .  in  London 

abgehaltenen Versammlung des Iron and Steel Institute 

beweist, dafs die englischen Eiscnbuttenlcutc cbenfalls 

auf dem Gebicte der weiteren Forschung und des Aus- 

baues bereits Yorhandcner Methoden niclit mufeig sind. 

W ir  geben hier einen Bericht iiber die gepflogcncn Vcr- 

handlungen, wclchcn wir der Feder des Herrn II . G. Grarcs 

in London verdankcn:

Zunachst spracli der Priisidcnt des Iron and Steel 

Institute E. P. M a  r t i n iiber dic Fortscbrittc, die Deutsch- 

land und dic Ver. Staaten im Eiscnhiittenbctriebe auf- 

zuwcisen haben. Er machte u. a. Angaben iiber die 

Fabrikationskostcn in den Ycr. Staaten und ihren Einflufs



Nr. 24. 470 -

auf den Mitbcwerb der englisehcn Industrie und streifte 

dabei auch die so aufserordentlich wichtigo Frage der 

Eisenbalintarife. D ic weiteren vom Redner beriiłiiten 

Punkte bezogen sieli aufKoksfabrikation, Entschwcfelungs- 

verfaKren, liydraulischcs Schmieden und W  ci feblechfab ri- 

kation. W ir  bebaltcn uns vor, au f diesen Yortrag spater 

zuruckzukonimcn.

I I .  W . I l o l l i s ,  Gencraldirektor der Weardale Iron 

and Coal Company, liielt einen Vortrag iiber die auf 

den Werken genannter Gesellseliaft m it Erfolg benutzten 

ncucrcn Schweifsiifen. D ie Konstruktion des Ofens 

griindet sich im  wesentliehen darauf, dafs in das Ofen- 

gewiilbc von oben ein durch eine Schicht stark erwiirmter 

Luft gehender und von dieser umspiilter brennender 

Gasstrom gelcitet wird, der zu den schweifsendcn Pakcten 

niedersteigt, an der Sobie des Ilcrdcs cntlang zieht bis 

zu einer an jedem Ende angebrachtcn AustrittsoiTnung. 

D ie Luft wird dadurch erwarmt, dafs sie durch die am 

Fufse der Essen bcfindliehen Feuerkanalc, dio hohle 

Ilinterwand und das hohle oder doppeltc Gewiilbe geht. 

Von den Generatoren tritt durch das Gewiilbe heifees 

Gas in  solcher Menge ein, dafs dic Flammc gerade bis 

zu den Austrittsoffnungcn geht. Zwei Essen, von denen 

sich an jedem Ende des Ofens je  cinc befindet und die 

oben durch K lappen verscliliefebar sind, dienen zum 

Regulieren der Flammc. Es sind zwei derartige Oefen 

Yorhandcń; der kleinere ist, aufscn gemessen, 30 Fufs 

(9,14 n i) lang und 7 Fufs (2,13 n i) breit; die Feuer- 

kammer des grofsen Ofens milśt 34 72 Fufs (10,5 m ) 

mai 11 Fu  Cs (3,35 m ). Die Abmessungcn sind so grofs 

gewiililt, damit die 6 und 7 t schwcren, in dem grofsen 

W alzwerk gcwalztcn Pakctc aufgenommcn werden konnen. 

Der Ilcrd  bestcht aus basischcr Schlackc und ist an den 

Seiten und 'am Ende erhoht, um  das Fliefscn fltissiger 

Schlackc nach den W linden liin  zu  verhindcrn. Das 

Zufiihren und Wcgnehmen der Pakctc geht ununter- 

brochen vor sich. Der Yerbrauch an Kohle bctriigt

16 pCt. des Gewichts der abgesclinittencn Platten oder

11,25 pCt. des Gewichts der auf Schweifeliitzc gebrachten 

Pakete. Es werden wochentlich 1650 t Platten erzcugt. 

An jedem Ende der beiden Oefen soli ein Dampfkesscl 

vori Babcock und W ilcox aufgestellt werden. In  der 

auf den Vortrag folgenden Diskussion sprach man sich 

selir giinstig iiber diesen Ofen aus und inehrere Mit- 

glieder, dic ilin  in Bctrieb geschen liatten, wiesen lobend 

auf seine in der gleichmafsigcn Erhitzung und der ge- 

ringen Osydation des in ihm  Ycrarbeiteten Eisens be- 

stehenden Vorziige liin. D ie Temperatur der eintretenden 

L u ft betrug nach dcm Siemenssclien Kupferkugel- 

Pyrometer 800 bis 1000° C., in  den Essen 1200° C., 

an den Austrittsoffnungcn war sie hoher ais der Schmelz- 

punkt des Kuplers.

Am  zweiten Sitzungstage hielt J .  H e a d  eincn inter- 

essanten Yortrag iiber die in Amerika gebrauchlichen 

maschinellen Bescliickungsvorrichtungen fur Oefen m it

offenem Ilcrd. In  England yerwendet man zu diesem 

Zweck fast nic maschinclle Einrichtungen, in Deutsćh- 

land nur seiten, abgeschen von einigen lcichten Kriilinen 

zum Ileben und Fortbewegcn schwcren Materials. E in 

Ofen m it 40 t Leistung, wie man sie in England im 

Durchschnitt Yerwendet, der. wochentlich neun Einsiitze 

verarbeitct, wird alle 152/3 Stunden m it einem Einsatz 

von 48 t beschickt. Z u  seiner Bcdienung sind jetzt in 

zwei Schichten acht Mann erfordcrlich, die hohen Lolin 

erhalten. Zeit, Arbeit und Ausgaben fiir  Lohne konnen 

indessen durch Benutzung der in Rede stehenden maschi- 

ncllen Einrichtungen erhcblicli herabgemindert werden. 

In  den Vcr. Staaten, wo man zum Betricb weniger und 

kleinere Oefen verwendct, ermafsigt sich die Zahl der 

Arbeiter sowie die wochentliche Ausgabe fiir Lohne 

durch Ver\vendung zweicr Maschinen fiir je  6 Oefen 

um  dic Ilalfte. Zwei Maschinen wiirden aber zweifellos 

fiir acht oder mehr jo  40 t iassende Oefen ausreichcn. 

Fast bei allen derartigen Einrichtungen wird das Materiał, 

sowohl Eisenerz wie Sehrott, in Kasten besonderer 

Konstruktion gebracht; dic Kasten werden von der 

Maschine erfafst, nach den Oefen gcschalTt und entlccrt. 

Einige Maschinen werden hydraulisćh betrieben, bci den 

neuesten Typcn benutzt man jedoch clcktrische Jlotoren, 

welche durch e i n e n  Arbeiter bcqucm bedient werden 

konnen. Der Redncr erlautcrte dic Vorrichtungen an 

einem Modeli. In  der folgenden Diskussion wurde noch 

darauf hingewiesen, dafs das sclmcllere Verfahren auch 

den grofsen Yortcil babo, dafs die Thiiren nur kurze 

Zeit gedffnct zu sein brauchtcn und dafs infolgedessen 

die Abkiih lung nicht so schadlich au f dic Ilaltbarkeit 

der Oefen wirken konne.

Sodami wurde durch den Sekrctiir eine Abhandlung 

von E. Bertrand iiber das in K ladno von Bertrand und 

Thiel eingcfuhrtc Verfahrcn im offenen Ilcrd  m it mehreren 

Oefen Yorgctragcn. Beziiglich des Wesens dieses Prozesscs 

verwciscn wir auf den Yorstchend wiedergegebenen 

Vortrag des Ilerrn Thiel. Gelegcntlich eines im  Dezember 

vor. Js . A'on T. C. Gilchrist iiber diesen Gcgenstand 

gehaltenen Vortrags, hatte man sich tcilweisc un- 

giinstig iiber dic Ergebnisse ausgcsprochen. Dieses 

mag wolil seinen Grund darin gehabt haben, dalś m it 

zu flachcn Herden und ungciibten Leutcn gcarbeitet 

worden war. Bertrand tcilt daher die Ergebnisse der 

neuesten Versuche mit. Zunachst wurde die Frage 

gepriift, ob durch allcinige Verwendung phosphor- und 

siliciumhaltigcn Roheisens eine Erhohung des Ausbringens 

stattlindet infolgc der reduzierenden E inw irkung des 

Kohlenstoffs, Pliosphors und Siliciums auf die zuge- 

schlagenen Erze. Es wurde zu diesem Zweckc Roheisen 

m it etwa 3,8 pCt. Kohle, 1 pCt. Mangan, 1,6 pCt. 

Phosphor und 1 pCt. Siliciums nebst einem Zuschlag 

von K a lk  und grofseren Mengen Magneteisenerzcs von 

GelliYara (etwa 65 pCt. Eisen cnthaltend) in den ersten 

Ofen eingesetzt. Der Fcrtigofcn wurde, abgeschen von einer
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geringen Menge Sclirott, welche nur eingelragęn wurde, um 

den Ofen nicht giinzlich ohne F iillung fiir dic Aufnahńic 

der Cliarge ans dcm ersten Ofen zu erhitzen, lecr gelassen. 

Das Gewicht des in den ersten Ofen 'cingcsetzten Roli- 

ciscns betrug/12 t. D a  die Chargen heftig aufkocliten 

und infolgedessen zu wiederholten Malen grolke Mengen 

Schlackc an den Ofeiithiircn ausflossen, ersetzte man 

bei den folgenden Chargen eine kleine Menge Roheisen 

durch Schrott, was zur Beruhigung des iiberkochendcn 

Mctalls beitrug. Das S ilicium  und das Mangan wurde 

in  dem ersten Ofen fast giinzlich ausgeschiedcn, wahrend 

beinalie zwei Drittel des KohlcnstofTes und nur ein 

Yiertel des Phosphors in dem Metali zuriickblieben, 

bevor es in den zweiten Ofen gelangte. Das Verhalten 

ist also umgekchrt wie bei dcm basischen Bessemer- 

prozefs, bei welchem der Kohlenstoff lange vor dem 

Phosphor oxydiert wird, Es ist das von grofser Be

deutung, da dadurch die Arbeit im Fertigofen wesentlich 

erleiehtcrt wird, insofern ais weniger K a lk  zugcschlagen 

zu werden braucht und man infolgedessen dic Schlacke 

Stark basisch maclien und die Entphosphorung sehr wcit 

treiben kann. Wegen seiner hohen Oxydationstemperatur 

ist Silicium  in einer gewisseń Menge giinstig fiir  den 

Yerlauf des Prozesses. D ic Menge fertigen Stahls blieb 

teilweise bis zu 2,36 pCt. hinter der des eingesetzten 

Roheiscns zuriick, teilweise iiberstieg sie die letztere bis 

zu 6,23 pCt. Ilierbei ist jedoch zu beriicksichtigen, 

dafs das Roheisen an Kohlenstoff, Phosphor, Silicium  

und Mangan insgesamt 7,4 pCt. seines Gewichtes abgab, 

sodafs dic obigen 2,3 pCt. Verlust immer noch einen 

Gewinn von 5,1 pCt. an mctalliscliem Eisen darstellen, 

welcher dem zugeschlagenen Erze entstainmt. Der 

Fertigofen war mehr ais die Iliilfte der Zeit leer, da 

f iir  die Arbeit im  ersten Ofen 4 1/2 Stunden und fiir 

die in ersterem nur noch 2 Stunden erforderlich 

sind. Um dic hicrdurch entstehende Unregelmafsig- 

keit im  Betriebe auszuglcichen, konnte man einen 

Fertigofen fiir  zwei erste Oefen benutzen und auf diese 

W eise in  24 Stunden neun Chargen verarbeiten.

In  der folgenden D iskussion, an welcher sich 

15 Redner beteiligtcn, wurde das Verfahren nach den 

Yerschicdensten Richtungen hm  in chemischcr und tech

nischer Beziehung bcleuchtet und im  allgemcinen gunstige 

Urteile iiber dasselbe abgegcben.

H ierauf wurden auszugsweise zwei Abhandlungen 

verlcsen iiber schmiedbaren Gufs und das Vcrhaltcn des 

Kohlenstofls im  Eisen bei hohen Tempcraturen. Erstere 

beschreibt aufs genaueste dic llerstellung schmiedbaren 

Gusses auf den W erken von Thomas Francis & Co. 

zu Sparkbrook- in Birm ingham. Es werden Stiicke aus 

Ililmatitrohcisen in einer Misclmng aus rohem Hamatit 

und schon benutztem Erz in eiserncn Kiisten sieben 

Tage lang bei einer Temperatur bis zu 900° C. gegliilit. 

Das Gewicht der hierzu erforderlichen Kohle betrug

1,8 mai sovicl ais das des verarbcitctcn Eisens. D ie

Ilierbei m it dem Eisen Yorgehenden Veranderungcn cr- 

geben sich am besten aus folgenden Analysen:

Z: 
JL ° 5 £ s OJ O

= o Oi
es —
o g O bd ĆQ o

CC
o
s

c3

Koheisen . . • • 0,01 3,33 0,61 0,031 0,044 0,112
Schmiedbarer Gufs . 1,56 0,74 0,57 0,057 0,045 0,043

Der Umwandlungsprozcfs besteht in der teilweisen 

O iydation  des Kohlenstofls und der teilweisen Um- 

wandlung desselben in Graphit. Der glciche Zwcck 

kann durch Erhitzen der Gufsstiickc bei bcschranktem 

Luftzutritt erreicht werden. Auch kann man statt dessen 

wcifecs Eisen ohne Luftzutritt bis 35 Grad unter seinen 

Schmelzpunkt erwarmen und so den KohlcnstolT in fein 

Ycrteilten Graphit umwandeln, wozu man nur wenigc 

Stunden braucht.

D ie zweite Abhandlung bcscluiftigt sich m it den 

chemischen und physilcalischen W andlungen durch 

Temperaturvcr;inderung, sic zeigt, dafe der Kohlenstoll 

im Eisen wandert, ais ob er sich in einer Losung befande.

Wegen der K iirze der Zeit wurde dic Diskussion 

iiber dic letzten Abhandlungen ausgesetzt und die Ver- 

lesung der ubrigen noch Yorliegenden vertagt.

Technik.
D ie  K o h le n w iis c h o  z u  L o n s  in Frankreich ist nach 

dera System S ć h u c l i t c r m a n n - K r e m e r  konstruiert und 

entlialt 6 Kornsetzkasten, 20 Feldspattroge und verarbeitet 

im  Mittel 110 t stiindlich. Das Roli materiał m it bis 25 min 

Grobe kommt von verscliiedenen SchiicUten. Der Staub bis

3 min Grobe wird zuniichst abgeschieden und gelangt un- 

gewaschen zur Kokcrei. Davon gewinnt mań ungefalir

25 pCt., die Wąsćlischlainme mit inbegriffen, m it denen er 

gemiselit w ird. Das Materiał iiber 3 mm wird in 4 Kate- 

gorieen geteilt: 1) das Feinste von 3 —  6 mm wird in 10 

Feldspattrogen verarbeitet; 2) das Feine y o ii 6 — 10 mm 

auf 9 dergleiehen; 3) das Korn von 10 — 18 min gelangt’ 

auf 4 Setzkiisten und 4) dasjenige von 18 —  25 mm auf

2 ebensolelie. Der letzte Feldspattrog dieut zum Wieder- 

waschen der Gemenge von 3 —  6 mm und von 6 —  10 mm 

von den ubrigen Trijgen. Also ergeben 100 Teile Klar- 

kolilen: 25 Teile Schliiiume und Staub bis 3 mm fiir die 

Kokerei; 38 Teile gewaschenes Feines von 3 — 10 mm, 

28 Teile gewaschenes Korn von 10 —  25 mm und 9 Teile 

Schiefer. Das gewaschene Feine von 3 — 10 [mm kann 

beliebig auf Stofsherde oder besser auf Filterapparate kommen; 

das Wasclikorn von 11 —  18 mm und 18 —  25 mm liifst 

man auf festen Herden ablropfen. EineJNIongecisteriie kann 

aufserdem beliebige Mengen Wascligut aller Art aufnehmen 

und so Geinenge von jeder Zusammensetzung herstellen.

(Echo.)

D ie  o s ta s ia t is c lio n  B r ik e t t f a b r ik e n .  Die erste 

derselben liegt im  besten Teile des Ilafens yon Hongkong, 

zu Kowloon, und der ausgezeichnete Ladekai, aus Granit 

hergestellt, besitzt eine Liinge von 260 m. Schitfe m it

6,5 in Tiefgang konnen daselbst bei Ebbe anlegen und 

der 21— 22 000 qm grofse Platz ist gegen die Taifuns 

geschutzt, D ie ganze Anlage ist mit Gasbeleuclitung ver-
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sehen und die Fabrik besitzt Brunnen im Granit und ist 

durchweg kanalisiert. Sie enthalt zwei Middletonpresscn 

init doppeltcr Komprcssion und alle Hulfsapparalc wie 

Carrbrccher zum Zerkleinern des Theers und Mengen mit 

der Kohle, Elevatorketten, Malaxeurs, nebst Yerteilungs- 

und Trausportcinriehtungen. Das Mengen erfolgt mit 

trockenem Dampf aus Kesseln mit doppelter innerer Feuerung, 

der in Rohren besonders erhitzt wird. Der Treibcylinder 

ist 32,5 cm weit. besitzt 85 cm Hubhohe uud das Schwung- 

rad macht 65 Touren. Die Briketts sind 2 3 ,0 x 1 5 ,4  

X  13,0 cm grofs und wiegen 5,6 bis 5,8 kg. Die Anlage 

arbeilet tiiglieh 9 Std. und kann 80 t produzieren; um die 

erforderliche Festigkeit und ein gules Brikettverhalten auf 

dcm Host zu erzielen, mufs man das anthrazitische Kohlen- 

klein von Hougay mit jnpanischer Fetlkohle mengen; man 

nimmt von letzterer 10 pCt., aber 15 pCt. waren entschieden 

besser. Gegenwartig besteht das Gemenge aus 9,0 pCt. 

trockenem Theer, 1,5 pCt. fiiissigem, 79,5 pCt. anthrazitischem 

Kohlenklein und 10 pCt. fetter Japankohle. In dem Produkt 

liat dic Analyse ergeben: 74,61 pCt. Kohlenstoff, 17,23 pCt.

fliichtige Teile, 6,02 pCt. Asche und 2,14 pCt. Wasser. 

Im Arsenał zu Haiphong haben diese Briketts sich volIstiindig 

bewilhrt; sie besitzen nach Echo 69 pCt. Festigkeit und 

1 kg verdampft 8,5 kg Wasser; sie eignen sich deshalb 

sehr fiir Marinezwecke und entwickeln fast farblosen Rauch. 

Auch zu llongay liat man eine Brikettfabrik nach dem 

System Couffinhal angelegt. Die Produktc werden mehr 

komprimiert wie mit der Middletonpresse und die schon 

sehr guten Briketts werden noch besser werden. Die Fett- 

kohle von Yen-Bai ,  oberhalb Hanoi am roten Flufs, 

enthalt 65 ,0— 70,0 pCt. festen Kohlenstoff, 30 ,5— 25,5 pCt. 

fliichtige Teile, 3,5 pCt. Asche und 1,0 pCt. Sehwcfcl. 

Man wird auch, aber immer mit Zusatz von Fettkohle, 

kalifornischen Asphalt yersuchen, der dem Theer ałiiielt 

und aus dem man in Kalifornien steinharte Kolilenagglomerate 

macht. Vielleicht wird man auch die Petroleumliickstiinde 

von Sumatra benutzen konnen, die sich agglomerieren 

lassen. Aber allemal ist ein Zusatz von fetter Kleinkohle 

unentbchrlich: die jetzigen Resultate sind in Bezug auf 

Festigkeit und Ycrdampfung bereits vollkommen befriedigend.

Yollisiiirtschaft und Statistik.
D e r  K o h lo n b o r g b a u  im  O b e rb e rg a m ts b e z irk  B r e s la u  f i i r  d a s  1. Q u a r t a l  1897.

A. Steinkohlen. B. Braunkohlen.

Itegierungsbezirk Regierungsbezirk

Breslau

t

Licgnltz

t

Oppeln

t

Summa

t

Breslau

t

Liegnitz

t

Oppeln

t

Posen

t

Brom
berg

t

Marien-
werder

t

Summa

t

Bestandam Anfang desQuartals 15 921 3 978 119 692 139 591 9 865 17 861 . — 2 217 — — 29 943
Neue Einnahme..................... 961 005 106 294 5 099 138 6 166 437 3 290 123 629 — 4 627 4 065 — 135 611

Summę 976926 110 272 5 218 830 6 306 028 13 155 141 490 — 6 844 4 065 ___ 165 554
AusgabeimLaufedesQuartais:

a. Deputate an Arbeiter . 14 428 1 700 68 044 84 172 34 282 — 60 39 — 415
b. Verkauf........................... 830 618 85 826 4 586 177 5 502 621 2 325 93 986 — 3 464 1549 — 101 324
c. SelbstTerbrauch . . . 03 393 7 671 324 396 395 460 352 19 372 — 856 2 085 — 22 665
d. Halden-u. Aufbereitungs-

verluste........................... 35763 10 218 31 891 77 872 — 2 093 — 291 392 — 2 776

Summę 944 202 105 415 5 010 508 6 060 125 2 711 115 733 — 4 671 4 065 — 127 180
Bestand am Ende desQuartals 32 724 

Jt.
4 857 
Jt.

20S 322 
Jt.

245 903 
Jt.

10 444 
Jt.

25 757 
Jt.

— 2173
Jt. Jt. Jt.

38374
Jt.

Geldeinnahme fiir yerkaufte
K oh len ................................ 5 892 332 527 476 25178034 31597842 10123 282 696 — 13 056 6 020 — 311895

Durchschnittspreis fiir die
Tonne verkaufter Kohle 7,09 6,15 5,49 5,74 4,35 3,01 — 3,77 3,89 — 3,08

B e tr ie b e ...........................
7,(

16
)1

3 49 68 2 27 _ 3 1 _ 33

Im  1. Q uar tal  189 6
bet rug : t t t t t t t 1 t t t

Die neue Kinnahme . . . 936 873 98132 4 897 704 5 932 709 2 372 126 432 - 5 956 416 — 135 176
Zu-(Ab-)nahme im 1. Quartal

1897 ................................ 24 132 8162 201 434 233 728 918 (2 803) — (1329) 3 649 — 435
Der Yerkauf........................... 803 609 87 270 4 505 372 5 396 251 2 748 90 747 - 4 448 296 — 98 239
Zu- (Ab-)nahmeim 1. Quartal

1897 ................................ 27 009 (1 444) 80 805 106 370 (423) 3 239 - C9S4) 1253 — 3 085
Der Bestand am Ende des

Q u a r ta ls ........................... 45 244 5 244 178 958 229 446 10 778 21 572 - 2 326 1 357 — 36 033
Zu- (Ab-)nahme im 1. Quartal

1897 . . . . (12 520) 
J t.

(387)
Jt.

29 364 
Jt.

16 457 
J t.

(334)
Jt.

4 185 
Jt.

- (153)
Jt.

(1 357) 
Jt. J t

2 341 
Jt.

Die Geldeinnahme fur ver-
kaufte Kohlen . . . . 5 747112 507 851 24881127 31136 090 11553 289 849 - 17 225 1 132 ___ 319 759

Zu- (Ab-Jnahme im 1. Quartai
1897 ................................

Der Durchschnittspreis fur 
d. Tonne verbaufter Kohlen

145 220 19 625 296 907 461 752 (1 430) (7 153) - (4169) 4 888 — (7864)

7,15

7,

5,82

32

5,52 5,77 4,20 3,19 _ 3,87 3,82 — 3,25

Zu- (Ab)nahme im 1. Quartal

1897 ................................ (0,06) | 0,33 

(0,01)

(0,03) (0,03) 0,15 (0,18)
“

(0,10) 0,07 — (0,17)

B e tr ie b e ................................ 16 3 49 68 2 25 — 3 1 — 31



-  473 - Nr, 24.

Der S t e i n k o h l e n b e r g b a u  des diesseitigen Ober-

bergamtsbezirkes ist im 1. Vierleljahr 1897 in Forderung 

und Absatz gegen das letzte Yierteljalir 1896 zuriick- 

geblieben, nnd zwar ist die Forderung um 1,82 pCt., der 

Absatz uin 6,88 pCt. gesunken. In Oberschlesien betrug der 

Itiickgang 1,76 pCt. bezw. 6,94 pCt., in Niedersclilesien

2,09 pCt., bezw. 6,58 pCt.

Der Durchschnittspreis pro Tonne ist im ganzen Bezirke 

gegen das 4. Vierteljahr 1896 um 2,21 pCt. und in Ober- 

sclilesien um 2,66 pCt. gefallen, wiilirend er in Nieder-

schlesien um 0,29 pCt. gestiegen ist.

lin Yergleich zu dem 1. Vierteljahr 1896 liegen

Fiirderungs- und Absatz-Verluiltiiis.se giinstig, da Forderung 

bezw. Absatz um 3,94 pCt. bezw. 1,97 pCt. gestiegen sind. 

Hierbei ist Oberschlesien mit 4,11 pCt. bezw. 1,79 pCt, und 

Niedersclilesien mit 3,12 pCt. bezw. 2,87 pCt. beteiligt.

Der Durchschnittspreis fiir die Tonne verkaufter Kohlen 

ist im ganzen Bezirke gegen dasselbe Vierteljahr des Vor- 

jahres um 0,52 pCt., in Oberschlesien uin 0,54 pCt. und in 

Niedersclilesien um 0,14 pCt. gefallen.

Auf den Steinkohlengruben wurden im 1. Vierteljahr 

1897 im ganzen 78 150 Arbeiter bescliiiftigt, von welchen 

58 435 auf Oberschlesien und 19 715 Arbeiter auf Nieder- 

schlesien untfallen.

Beim B r a u n k o h l e n b e r g b a u  sind im 1. Vierteljahr

1897 gegen das letzte Vierteljahr 1896 Forderung, Absatz, 

Durchschnittspreis um 0,34 pCt., bezw. 9,88 pCt., bezw. 

4,64 pCt. gefallen. Gegen dasselbe Quartal des Vorjahres 

sind Forderung und Absatz um 0,32 pCt., bezw. 3,14 pCt. 

gestiegen, wahrend der Durchschnittspreis um 5,23 pCt. 

gesunken ist.

Auf den Braunkohlengruben waren 1403 Arbeiter 

bescliiiftigt.

M u n zp rag u n g . Auf den deutschen MUnzstiiltcn sind 

im Monat M a i d. J . gepriigt worden: 5 122 440 JL. in 

Doppelkronen, 320 000 JL. in ICronen, 62 702,60 UC. in 

Zehnpfennigstiickcu und 7674,78 JL . in Einpfennigstuckcn. 

Die Gesamtauspriigung an Reichsmurizen, nach Abzug der 

wieder eingezogenen Stiicke, beziflerte sich Ende Mai d. J. 

auf 3 141 517 510 JC . in Goldmunzen, 494 227 325,50 JL. 

in Silberiniinzen, 55 611 424,50 JL. in Nickelmiinzen und 

13 478 319,87 UL. in Kupfermiinzen.

YerkęŁrswesen.
A u fw e n d u n g  von  M itto ln  fu r  d ie  Staatseisen- 

b ahnen . Im Laufe der letzten 8 Jahre verteilen sich 

die fiir die Erweiterung des Staatsbahnnetzes ausgegebenen 

Mittel wie folgt auf die einzelnen Provinzen:

Auf den Kopf

P r 0 v i n z Einwoliner-

zalil

Im ganzen der
Bevolkernng

JL. JL.

Ostpreufsen................... 2 005 234 38292 000 19,09
Westpreursen . . . . 1 493SG6 35278290 23,62
Pommeni . . . . 1 574 020 28 782704 18,22
Posen....................... 1 828120 15 340 000 8,39
Schlesien....................... 4 411 630 22 971 500 5,29
Brandenburg.................. 4 409 431 17 651 210 3,92
Sachsen • ....................... 2 699 207 20 369 632 7,54

2 422174 36 470 600 15,50
Schleswig-nolstein. . 1 286 330 13 367 000 10,39

2 700 250 24 932120 9,23
5 105 962 49 637 280 9,72

Itesseii-Nassau . . . . 1 756 554 18 060 346 10,28
Nicht preufsische Staaten 30406 362

(Yerk.-Korr.)

A m tlic h e  T arifveranderungen . Obersc l i les ische r  

Koh l e nv e rk e l i r .  Bis zur Erstellung direkter Frachtsiitze 

(inden mit sofortiger Giiltigkeit a) im Ostdeutsch-Ober- 

schlesischen Kohlenverkehre (Gruppen i/ ll) .  b) im Berlin- 

Stettin-Oberschlesischen Kohlenverkehre (Gruppen II/ III) ,

c) im Obersclilesisch-Nordwestdeutsch-Mitteldeutsch- ltcs- 

sischen Kohlenverkehre, d) im Oberschlesiscli-Siichsischen 

Kolilenverkeluc die Frachtsiitze der Versandstationen Emma-  

grube auch fiir den ais Kohlenversandstation neu •erbfftietcn 

bei Niedobscluitz gelegenen K a r l s c h a c h t  der J o h a n n -  

J a c o b g r u b e  Anwendung. Kattowitz, den 15. Mai 1897. 

Konigliche Eisenbahndirektion.

S a a r k o h l c ! i v e r k e h r  nacl i  Baden  un d  Si idwcst- 

deu tsche r  l i i s e n b a l i n v e r b a n d ,  T a r i f he f t  7. I\Iit 

Giiltigkeit vom 15. Mai d. J . wird die an der Strecke 

OtTenburg - Singen gelegene Station W e l s c h i n g e n  der 

Badischen Staatseisenbahnen in den Saarkohlentarif Nr. 5 

und das Tarilheft 7 einbezogen. Der Frachtberechnung 

sind die Entfernungen von Station Engen zuziiglich 3 km 

zu grunde zu legen. St. Johann-Saarbrucken, 12. Mai 

1897. Konigliclie Eisenbahndirektion.

S a a r k o h l e n v e r k e l i r  n a c h  S t a t i o n e n  des 

D i r e k t i o n s b e z i r k s  St. J o h a n n - S a a r b r u c k e n .  Am

15. Mai d. J . tritt zu dem Kohlentarif Nr. 1 vom 1. April

1897 der Nachtrag I  in Kraft, welcher Entfernungen fiir 

die neu aufgenommenen Stationen Bierfeld, Diriningen, 

Eppelborn, Iilingen, Łebach, Nonnweiler, Otzenhausen, 

Schlaverie und Siitern, anderweite, ermiifsigte Entfernungen 

fiir verschiedene Stationsverbindungen, sowie Erjjanzuńgen 

und Berichtigungen enthiilt. Derselbe wird unentgeltlich 

abgegeben. St. Johann-Saarbrucken, 12. Mai 1'897. 

Konigliclie Eisenbahndirektion.

Obersch les isch-Sachs iseher  Koh l enye rke l i r .  Mit 

Giiltigkeit vom 10. Mai d. J . wird die Station Ko li 1 mii h 1 e 

der Koniglich Siichsischen Staatseisenbahnen in den vor- 

bezeichneten Verkelir einbezogen. Ueber die Hohe der 

bezUglichcn Frachtsiitze erteilen die beteiligten Dienststellen 

niihere Auskunft. Kattowitz, den 4. Mai 1897. Konigliclie 

Eisenbahndirektion,

R h e i n  i sch- West  fili isch - B elg isch  cr Kol i  lenyer- 

kel ir.  A u s n a h m e t a r i f  l le f t  I  und II vom  1. A p r i l  

1892 fi ir den V e rk eh r  nach  Be lgien.  Am 10. Mai 

d. J .  werden dic Stationen J c m e p p e  sur  Meuse der 

Belgischen Nordbalm und M i c h e r o u x  (Charbonnage de 

llerve - Wergifosse) der Belgischen Śtaatsbahneii in den 

Ausnahmetarif B (fur Sendungen von 45 t) und die letzt- 

genannte Station aucli iu den Aiisnalimetaiif A (fiir Sendungen 

von 10 t) aufgenommen. Niiheres iiber die Frachtsiitze bei 

den beteiligten GUterabfertigungsstellen. Essen, den 4. Mai 

1897. Konigliclie Eisenbahndirektion, namens der be

teiligten Verwaltungen.

Ober sch le s is c l i-Oes te r re ic h i s c l ie r  K o h l e n  Yer

k e h r  i iber W ie n .  Mit Giiltigkeit vom 16. April d. J .  

bis auf weiteres, liingstens bis Ende Dezember 1897, sind 

fiir Kohlen- und ICokssendungen, welche fiir Regiezwecke 

der Salzkammergut-Lokalbahn-Gesellschaft bestimmt sind, 

bei Aufgabe. ais Fraclitgut unter Einlialt der einschliigigen 

Tiirifbestimmungen nachstehende Frachtsiitze im Kartierungs- 

wege zu berechnen: Von Zabrze nach Salzburg 187,2, 

von Zabrze nacli Iselil 182,2, von Zabrze Koksanstalt nach 

Salzburg 187,6, von Zabrze Koksanstalt nach Ischl 182,6, 

von Ludwigsgliick nach Salzburg 187,2, von Ludwigsgliick 

nach Ischl 182,2 Heller fiir 100 kg. Kattowitz, den 24. 

April 1897. Konigliche Eisenbahndirektion.
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IIlie  i n i sch - West fiii iscli - II es s i a ch e r K oli len- 

verkeh r .  Vom 10. Mai d. J . ab werden Steinkohlen-

li. s. w. 'Sendungen nacli Stationen der Kerkcrbachbahn zu 

den in deir. Tarif fiir den oben genannten Yerkehr vom 

1. April d. J . fiir die Station K e rk c r b a ch  des Direktions

bezirks Frankfurt a. M. bcstcheiidcn Frachtsiitzen zuziiglich 

der auf Soilo 398 des Tarifs fiir den Reehtsrheihisch- 

Ilessischen 60ierverkc.br (Gruppen VI/V1I) angegebenen 

Anstofstaxen des Ausnahniotarifs 2 fiir Diingcmittel ab- 

gefertigt. Essen, den 30. April 1897. Namens der be

teiligten VerwaUungen: Konigliche Eisenbahndirektion.

A n s n a h m e t a r i f  vom 1. Mai  1S93 fUr. E is enc rz  

zum llo ch  o fen be tr i o b. Die Station B l a n k en he im  des 

Eisenhahn-Diiektionsbeziiks Kii 1 ii wird am 10. M ai (1. J. 

mit Frachtsiitzen fiir den Versand von Eisenerz etc. in den 

YOtbezeichneien Aufnalimelarif aufgenominen. Niilieres bei 

den beteiligten Abfertigungsstellen. Essen, den 30. April 

1897. Konigliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten 

Ver\vaUungen.

li.li o i n i sch - N i e d e r d e u t s c h c r K o li I e n v c rk e h r. 

Ain 1. Mai d. J . erscheint — unter Aufhebung des seit- 

herigen Ausnahmetarifs vom 1. Dezember 1893 —  cin zum 

Teil ermiifsigler neuer Ausnahmctarif G fiir Steinkohlen u. s. w. 

aus dem Ruin- und Wuimgcbiet und von den Braunkohlcn- 

versandstationcn des Direktionsbezirks Koln nach Stationen 

der Grofsherzoglich Mecklcnburgischen Friedrich Franz-, der 

Lubcck-BUcheuer, Eutiri-Liibecker, Altona-Kaltenkirchener, 

Kieł - Eckernforde - Flensburger, Wittcnbergc - Perleberger, 

Prignitzer, Mecklcnburgischen Friedrich Wilhelm-, Neu- 

brundcnburg-Fried liinder und Paulinenaue-Neuruppiner Bahn.

Soweit jedoch die im neuen Tarife vorgcsehenen Fracht

siitze fiir Einzclscndungcn zuziiglich der Zechenfracht hoher 

sind, ais dii; seitherigen Siitzę, bleiben die letzteren noch 

bis zum 1. Oktober 1897 unter den seitherigen Anwendungs- 

bedingungeh in Kraft.

Tarifabdrucke sind bei den beteiligten Giiterabfertigungs- 

stellen fiir 0,80 das Stiick zu haben. Essen, den 30. 

April 1897. Konigliche Eisenbahndirektion.

Ycrcine und Vci*ssimmlungcn. 

rT aturh istorischor V ore in  f iir  R h o in la n d , Wcst- 

fa lon  u n d  den  R eg ie rungsbez irk  O snab riick . Die 

ordentliche Generalversaninilung, auf welche wir in der 

Nr. 22 S. 433 bereits I inwiesen, fand am 8. Juni im 

Kasino zu Saarbrucken statt. Es hatte sich eine grofsere 

Zahl von Mitglicdern, namentlich aucli aus bergmiinnischen 

Kreisen eingefunden. Den Vorsitz fuhhe Ilerr Oberhaupt- 

mann a. D. W irki. Geh. Rat Dr. lluyssen aus Bonn. Aus 

dem gescbiiftlichen Teil der Ycrhandlungen ist hervor- 

zuheben, dafs an Stelle des bisherigen Vizeprasidenten, 

Professor Ludwigs-Bonti, welcher sein Amt wegen Ueber- 

haufung mit Geschiiften niedergelegt hatte, Professor ItaulT- 

Bonn gewiililt wurde. Die nachstmlirige Versammlung soli 

in llagen i. W . abgchalten werden, fiir die des Jahres 1899 

wurde vorliiufig Aachen bestimmt. Nach Erledigung der 

geschiiftlichen Angelegenbeiten fanden dic Vortriigc statt. 

Diese behandelten teils Tliemata allgemeinen Inhalts, teils 

solche gćologisch - bergmannisclien, teils medizinischen 

Cliarakters. W ir heben hier diejenigen, welche fiir unscre 

Leser eiil besonderes Interesse besitzen, hervor. Der Bczirks- 

geologe Dr. Leppla-Berlin und der Bergassessor Diitting- 

Neunkirchen sprachen iiber die Lagerungsvcrliiiltnisse des 

Saarbrucker Sleinkohlenbezirks und zwar letzlerer namentlich

iiber dic in den letzten Jahren durch Tiefbohrungen eto. 

gemachten neueren Aufsclilusse. Dieselben fUhren zu 

wesentlich gunstigeren Schatzungen des Kohlenreiclitums bei 

Saarbrucken und dUrften viellcicht in absehbarer Zeit 

zur Griindung neuer Untcrnchmungen Yeranlasśung geben. 

Bergassessor Gerlach-Neiinkirchen liielt einen durch Vor- 

fiihrung einer Reihe von Versuchcn erliiuterten Vortrag 

iiber die neueren Ziindmethodcn fiir Sprengschiisse beim 

Bergbaubetriebe. Redner gab eine kurze Uebersicht 

iiber die bisherigen Ziindmethodcn, welelic siimtlicb fiir 

Schlagwettcrgruben mehr oder weniger gefiihrlich sind, und 

zeigte dann dic neue von der Westfiilisch-Anlialtinischen / 

Sprengstoff-Aktiengćsellscheft hcrgcstellte Ziindschnur vor, 

deren Seelc aus besonders priipariertem Baumwollcnfaden 

besteht.*) Die Zusammensetzuug des letzteren entspricht 

im Wescntlichen einer Mischung von Nitrocellulosc und 

Chromleim. Diese Ziindschnur sclieint nach den vom Yor- 

tragenden angcstellten Yęrsuchen gegen Schlagwetterent- 

ziindung absolut siclicr zu sein; sie brennt jedoch sehr 

schuell ab und mufs daher in grofsen Liingen verwandt 

werden. Bergassessor Stocldlelh - Sulzbach legtc eine 

Sammlung von Erzstufen vor, welche er von einer Rcise 

durch Sardinien mitgebracht hatte, und kniipfte daran eine 

Beschreibung der reichen Erzvorkommen auf dieser; Insel. 

W ir behalten uns vor, auf dic hier erwahnten Vortriige 

demniichst cingehender zuriickzukominen.

S itzu n g  der D ou tschen  geologisehen G-esollschaft 

am  2. J u n i .  Ilerr Professor J a e k c l  sprach iiber neue 

C r i n o i d e n  aus dem K e l l c r w a l d ,  welche von Herrn 

Dr. Denckmaiin dort gesammelt worden waren. Die Crinoiden- 

reste zeichnen sieli durch ihre gutc Krhaltung aus, die 

namentlich auf den Guttapercharelicfs sehr schon hervortritt. 

Ilauptsiichlich sind es Kelche, aucli solche mit Armen. 

Auifallig ist, dafs nur cinc einzigc Spezies auftritt, die zur 

Gattung Scyphocrinus gehort, einer Gattung, wclche bisher 

nur im Obersilur Boh mens gefnndcn worden ist. Diese 

Thatsache ist um so auffallendcr, da die Uebcreinstimmung 

in den Formen von Bolimen und Deutsehlands sich nur auf 

die des Unterdevons beschriinkt. Mit dem Auftreten der 

grofsen Zalil von Individuen liiingt dann das fast giinzliche 

Fehlen anderer Thicrgeschlechter zusammen. Es linden sich 

nur noch Echinodcrmenrcstc.

Ilierauf sprach Ilerr Professor Jaekcl iiber intercssanle 

C r i n o i d e n  aus E n g l a n d ,  N o r d a m c r i k a  u n d  R u f s 

l and .  Eine von diesen, die zur Ordnung der Costata 

gehort, zeichnet sich durch Ranken (Cirren) aus, die am 

Stiel augewachsen sind. Der Vortragende schliigt hierfiir 

den Namcn Clematocrinus vor. Rankenbildung zeigt aucli 

Dolatocrinus aus dem Obersilur Englands, er kommt aucli 

im Obersilur Amerikas vor. Interessant sind die Taxocriniden. 

Dieselben besitzen merkwurdige Basalkriinze und stark cin- 

gerollte Arme. Letzteie sind ebenfalls eigenartig gebildet, 

indem Seitenarme abgehen, so dafs zum Schlufs 20 Arnie 

vorhaudeii sind. Von diesen Formen giebt es Repriiscntanlen 

im Devon und Carbon Rufslands. Es tritt nun in Gotland 

eine Form auf, Ileterocrinus pygmaeus, welclie ais ein 

friiheres Entwickelungsstadium der amerikanischcn und 

russischen Formen angesehen werden kann; so dals man aul 

eine Auswanderung mit spiiter ungleicher Weiterentwiókelung 

schliefsen darf.

Darauf sprach Ilerr Dr. Bo hm iiber einen eigen-

*) Vergl. Nr. 9 ds. Jahrgangs S. ICO.
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a r t i g e n  l l o r i z o n t  d e r  B a y e r i s c h e n  A l  pe n ,  der von 

Professor W ink ler ais Garlandschichten bezeichnet worden 

ist nacli der Garlandalpc bei Tiilz, die zum Wendelstein- 

gebirge geliijrl. Am  Fufse der Bcnedikteiiwand treten 

Schicliten der Trias, des Jura , der Kreide und des Tertiiirs 

bervor, welche den Untergrund der Almen bilden. Am 

Fufse der Garlandalpe folgen Rhiit und Unterer Lias auf- 

einander. Aus den aufgefundenen Versteinerungen, welche 

vom Itegen hier zuśammengescliwemmt worden waren, hatte 

Professor W inkler den Schlufs gezogen, dafs jene Schicliten 

einen Uebergang lierstellen zwischen Rhiit und Unterem 

Lias. Nebeu anderen hat Rotlipletz in seinem Prolil durcli 

die Alpen diesen Schlufs sclion rektifiziert. Ganz iihnliche 

Ycrhiiltnisse finden sieli siidlieh vom Cliiemsee am llocli- 

fellen wieder. Am Fufse desselben treten Dolomitrijcken 

auf, welche Rinnen zwischen sieli lassen, in denen sieli 

Wasser ansammelt, das durch Griiben abfliefst. Einer der

selben, der Wundergraben, zeigt ein inerkwttrdiges Profil. 

Es folgen mehrere małe Schicliten von Rhiit und tJnterem 

Lias aufeinander, m it denselben Versteinerungen wie oben. 

Aucli hier hatte Herr Professor W ink ler die Mischung der 

Yersteincrungen beobachtet Es kann jedoch kein Zweifel 

daruber Iierrschen, dafs aucli hier deutlicli getrennte Schicliten 

vorlianden sind, und zwar befinden sieli Rhiit und Uuterer 

Lias durch Ueberschiebung lnehrfach iibereinander. Die 

Garlandschichten sind also zu streichen.

G e n o ra lv e r s a m m lu n g e n . M euse lw i t ze r  Braun- 

k o b 1 e n a b b a u - G e s e 1 1 s c li a f t „  G 1 ii c k a u f “ z u 

K r i c b i t y s c l i .  15. Jun i d. J ., nacbm. 3 Uhr, in der 

Babnbofsrestauratiou zu Meuselwitz.

G 1 U c k a u f , A k t i e n - G e s e 11 s c li a f t f ii r B r a u n -  

k o h len  - V e r w e r t u n g. 17. Juni  d. J ., nachm. 6 Uhr, 

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

Berg werks verci  n Ho henk i  r c l i c n , Akt  i e n -G csel l - 

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

lokal der Gesellscliaft zu Berlin.

E r z g e b i r g i s c h e  D y n a m i t f a b r i k  A k t i e n -  

gese l l s c l i a f t  zu Geyer  i. S., 19. Jun i d. J ., naclun. 

J/2 4 Uhr, im kleinen Saale der Dresdener Fondsborse zu 

Dresden.

, S t e i n k o b 1 e n - B e r g b a u - G es e 1 Isch a ft „11 u in - 

b o 1 d t". 19. Juni d. J ., vorm. 11 Uhr, im Geschiifts-

lokale in Frankfurt a. M.

W  i l U e 1 m s h ii 11 e , A k t i e n - G e s e l l s  cli a ft f ii r 

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

10V2Ulir, im Hotel de Rome in Berlin, Cliarlottenstr. 44/45.

„G o t t  mi t  u n s-G rube " ,  A k t i e n - G es e l lscl i a ft fiir 

Stei  n koh l e n be rgba u .  21. Jun i cr., vorm. 11 Uhr, 

im Burcau der Gesellscliaft, Berlin, Wilhelmstr. 46/47.

K (3 n i g-F ri ed r i c l i-Augus  t- IIii tte. 22. Juni d. J ., 

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

zu Dresden.

R"h e i n isch er H u t t c nv e re i n  in L iqu .  30. Juni 

d. J ., nachm. 4 Uhr, im Geschiiftslokale des A. Schaaff- 

hausenseben Bankvercins zu Koln.

Pateiit-Bcriclitc.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K l. 5. 22. Miirz 1897. H. 18506. K e ilv o rr ich tung  

z u r  H e re in gew in nu n g  von K o h le n  oder Gestein. —  

F. Heise, Gelsenkirchen, Essenerstr. 15.

K l. 18. 17. Februar 1S96. Scli. 1 i 352. Sicherheits- 

v o rr ic h tu ng  f iir  W aaserstandsg lasor. —  Louis Schutte, 

P liilade lpb ia , Penns., V. St. A .; V ertr.: W . Hopkins, 

Berlin C., Alexandęrstr. 36.

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

K l .  4 . Nr. 74 706. 10. April 1897. 13. 8173.

G la s  f i ir  B e rg w e rk s la m p e n  m i t  n a c h  o b e n  kegel- , 

n a c h  u n t e n  s c h a le n fó rm ig e r  V e re n g u n g  im  In n e r n .  

Louis Bay, Liittich; Vertr.: R. Deifsler, J . Maemecke und 

Fr. Deifsler, Berlin C., Alesanderstr. 38.

K l .  5. Nr. 74 966. 7. A pril 1S97. S. 3358.

S eh ieb-  u n d  le n k b a r e  S c h ra m ra d m a s c h in e , g ekenn-  

z e ie h n e t  d u r c h  e in  róh re n-  o d e r  lu t te n a r t ig e s  Ge- 

h a u se , in  u n d  a n  w e lc h e m  d ie  A n tr ie b s v o r r ic h tu n g  

d e r  S ch ra m r itd e r  a n g e b ra c h t  is t . Friedrich Sominer, 

Essen a. d. Rulir, Viehoferstr. 64.

K l.  5. Nr. 74 9S2. 27. April 1897. M. 5355.

Z iin d s c h n u r a n z u n d e r  a u s  d a s  S c h n u re n d e  ein- 

k le m m e n d e r  D ose  u n d  in  d e re n  H o h lr a u m  m iin d e n -  

d e m  Z iin d h u tc h e n - P is to n  n e b s t  fe d e r n d e m  Sch lag-  

s tu c k . Wilhelm  Meinhardt, Westenfeld bei Wattenscheid.

K l .  78. Nr. 74 767. 1. April 1897. K. 6545.

S ic h e rh e its h i ils e  f i ir  d ie  Z u n d k a p s e l  a n  Sprong-  

8 to ffen . Karl K lein, Bickern bei Wannę.

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

K l .  24 . Nr. 90 302. F o u e ru n g . Von Paul Schmidt 

in Senftenberg, Nieder-Lausitz. Vom 27. Mai 1896.

Die Feuerung enthalt den Vergasungsraum A und den 

Yerbrennungsraum B, welelie Riiume von einander getrennt 

werden konnen. Die Kammer E . von der aus die zur

Verbrennungsstelle ziehenden Gase mit Luft gespeist werden, 

enthalt ein mit dem Vergasungsraum A und dem Ver- 

brennungsraum B verbundencs Rohr C, in welchem ein

verstcllbarer, feuerfester Korper D die Verbindung der

Riiume A  und B mit der Feuersteile absperren kann.

Durcli dic getrennte Vergasung und Verbrennung und 

durch Zufiihrung von erwiirmter Luft w ird  eine Kolilen- 

■nrasserstofTflamme von bober Temperatur erzielt, welchc niclit 

durcli Verbrennungsgase, besonders Kohlensiiure, in  ilirer 

Entw icklung gehindert wird.

K l .  40 . Nr. 90 723. A lu m in i u m  - L e g ie ru n g . 

Von Firma Karl Berg in Eveking in Westfalen. Vom

28. Februar 1894.

Die Legierung, welche grofse Hartę, Festigkeit und 

Schmiedbarkeit besitzt, besteht aus Alum inium-Kupfer und 

Ferro-Chrom oder Chrom.



Das Minus kommt demnach hauptsachlich auf das Konto 

Frankreichs und Grofsbritanniens, wiihrend Oesterreich- 

Ungarn eiu Plus ergiebt. —  Grofsbritannien, welches im 

April 6262 t einfiihrte, hatte weitere Zufuhren aus den 

Yereinigten Staaten; letzte Notiz Lstr. 17. 1. 3. bis 

Lstr. 17. 2. 6.

Zinkbleclie in ruhiger Tendenz bei unveriindcrtem 

Preise. Am Empfange waren im April liauptsiichlich be

teiligt in Dopp.-Centner: Grofsbritannien 3475, Italien 1421, 

Danemark 1059, Japan 948, Niederlande 941, Oesterreich- 

Ungarn 638.

Zinkstaub (Poussiere). Auf proinpte Lieferung blieb 

auch weiter gute Frage; liingere Termine ruliig. Durch 

Umbau einiger Oefen nach belgischem System ist die 

Produktion von Poussiere etwas zuriickgegangen. —  Nach 

einem amerikanischen Patent findet Zinkstaub jetzt auch 

Verwendung zum Raffinieren und Iteinigen von Kolilen- 

wasserstolTolen, indem man das Roliiil mit dem Staub und 

trockenem Alkalihydrat misclit.

Die Einfulir und Ausfuhr Deutschlands betrug in 

Doppelcentnern:

Nr. 2i — m  —

E i n f n h r A u s f u h r

1896 1897 1896 1897

April. Jannar-April. April. Januar-April. April. Januar-April. April. Januar-April

13 901 64 994 17 522 53 890 60 693 190 326 38 395 142 381
B r u c h z in k ........................................ 805 1 667 794 2 039 2 035 6118 1 117 7 339
Z in k b le c h o ........................................ 139 688 26 296 13 838 57 107 12 385 48161
Z in k c rz e .............................................. 14 281 56125 13 326 35 566 24 354 110 412 30 218 115 950
grobo Z in k w a re n ............................. 50 147 55 173 612 1 931 377 1 472
feine Z in k w a r e n ............................. 154. 401 131 435 876 2 940 927 3 097

M a r k tn o t iz e n  iib e r  N o b o n p ro d u k to . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

1897

Juni

Ammo
(Becl

Stimmung

n i u m s u l f a t  
ton terms)

per ton Stimmung

B e n z o l  

90 pCt. p. galion 50 pCt. p. galion

T h e e r  

gercinigt per barrel roh p. galion

2.

3!
4.

5.
6.
7.
8. 

9.

quiet
steady

V

L. 7. 5. 0. 
L. 7. 5. 0. 
L. 7. 5. 0.

llrm
quiet

steady

1 s. 9 d. 
1 s. 9 d. 
1 s. 9 d.

1 s. 11 d. - 2 j. 
1 s. 11 d.
1 s. U  d.

9 s. 6 d — 9 s. 9 d. l ł/* d.

11 rm 
quict

L. 7. 6. 3. 
L. 7. 6. 3.

inactive 1 a. 8'/2 d, 
1 s. 8V2 d.

l a  11 d.—2 s. 0 d. 
1 s. 11 d. 9 s. 6 d.— 9 3. 9 d l'hd .

Marktberichte.

V o m  Z in k m a r k t .  Von Paul Speier. B r e s l a u ,  31; Mai 

Rohzink. Der Markt hatte auch in diesem Monate wenig An- 

regung. Umsatze blieben gering bei unveriinderten Preisen. 

Letzte Notiz je  nach Markę, Termin und Quantum 17 bis

17,25 is/ć. die 50 kg frei W gg. Breslau bezahlt. Die Ausfuhr 

blieb auch im  April cr. gegen den gleiclien Monat des Vor- 

jahres ganz erheblich zuriick; es wurden weniger ausge- 

fiilirt 22 298 D.-C. und in den ersten vicr Monaten iiber- 

haupt weniger 47 945 D.-C. —  Von den am Empfange 

hauptsachlich beteiligtenLandern erhielten in Doppelcentnern:

1897 1S96

April Jan.-April April Jan .-April

Frankreich . . 4 908 13120 20 400 33S67

Grofsbritannien 9 378 44297 13760 73 651

Italien . . . . 1211 4716 1 303 5 444

Niederlande . . 324 5 307 1232 4015

Rufsiand . . . 2 980 12753 5 805 16992

1350 3100 1 500 4 611

Oesterr.-Ungarn 14836 52183 12 969 41 090

Supjiilssionen.
15. J u n i  1897. K o n i g 1 i c li e s L a n d g e r i c h t ,  

D r e s d e n .  Lieferung des erforderlichen Heizungsmaterials 

an ungefahr 10 000 hl bolunischer Nufsbraunkohle I  und II.

16. J u n i  1897, nachm. 3 Uhr. G a r n i s o n - V e r -  

wa l  tu u gs'-Kom mi ss  i on i n  J  U l i c h .  Die fiir die hiesigen 

Garnison-Anstalten fur 1897/98 erlorderiichen Steinkolilen, 

und zwar ca. 200 000 kg Fettkohlen zu 50 pCt. Stucke, 

100 000 kg Fettkohlen zu 100 pCt. Stucke, 30 000 kg 

Magerkohlen zu 50 pCt. Stucke, 80 000 kg Ruhrllamm- 

kohlen (la . mel. Gasflammkohlen) von der Zeche Schliigel 

und Eisen, Recklingliausen, fiir die Garnisonbiickerei.

18. J u n i  1897. K o n i g l i c h e s  A m t s g e r i c h t  in S t e t t i n .  

Lieferung von: 275 t (Tl 1000 kg) obersclitcsischc Wiirfel- 

steinkohlen, 105 t Briketts (Senftenberg Marie), 400 000 

Stucken Torf, wovon jedoch 150 000 Stiick erst iui Januar

1898 zu liefern sind, fiir das Konigliche Land- und Amls- 

gericht hierselbst, sowie fur das hiesige Bezirksgefanguis.

19. J u n i  1897. K o n i g l i c h e s  A m t s g e r i c h t  Dresden .  

Bedarf an Heizmaterial fiir das Amtsgericht Dresden wiihrend 

der lleizperiode 1897/98 ungefahr 700 000 kg Braunkohlen

—  zu 2/3 Brucher Plutokolile und zu i/3 Matiascheiner 

Doblhofkohle —  Nufs I und II. 3000 hl Bili ner Braun- 

kohle Nufs I a, 50 hl schles. Steinkohle fiir das Amtsgerichts- 

gebiiude Dresden-Neustadt.

21. J u n i  1897 , vorm. 10 Uhr. D e r  S c h u l r a t  

B a l d a m u s  in Posen .  Lieferung von Steinkolilen wiilireńd 

der Heizperiode 1897/98 zum ungefahren Betragc von 

160 t Steinkolilen (W iirfclkohle).

23 . J u n i  1897. K o n i g l .  B l i n d e n a n s t a l t ,  S t e g l i  tz. 

Bedarf dcrBrennmaterialien von ca. 4000 Ctr. oberschlesischen 

Steinkolilen und 40 000 Briketts.


