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Bcsclireibung der Morti er -Yćntilator- Anlage 
der Zeelie Alma der Gelsenkireliener Bergirerks-Aktleii-Gesellsehaffc.

IJlerzu Tafel X X II.

I)a  sich auf der Grube A lm a die Vernichrung der 

Wettermengen und damit die BeschalTung eines neuen, 

grofseren Ventilators ais Notwendigkeit erwies, so besehlofs 

man, auf Grund def gut.cn Leistung des Mortier- 

Yentilators auf Zeche Monopol, Schacht Grillo, das 

gleiclie System auch fiir diesen Schacht zu wahlen und 

wurde ein Ventilator fiir eine normale Leistung von 

4000 cbm und eine maximale Leistung yon 5000 cbm 

pro M inutę bei einer aquivalenten Grubenweite von 

ca. 2,17 qm dcm Ilerrn Em il Wolff-Essen ais dem Allein- 

Konzessioniir dieses Yentilators fiir Deutschland und 

Oesterreich-Ungarn in Auftrag gegeben. D ie ziigehorige 

Abbildung zeigt die vollstandige Anlage. D ie Zwillings- 

dąmpfmaschine hat einen Cylinder-Durchmesser yon 

500 mm bei 800 mm Ilu b  und soli sich bei 6 Atm . 

und dem okonomisc.il giinstigsten Fullungsgrad m it normal 

70 Touren und maximal 80 Touren pro M inutę umdrehen. 

Dieselbe ist m it W idmannscher Ventilsteuerung und 

Leistungsregulator yerschen und von der Maschinenfabrik 

yon Rud. Meyer in M iilheim  a. d. R . geliefert. Yon 

(liescr Masehine werden durch zwei Schwungrad-Riem- 

scheiben von 3,8 m Durchmesser und 450 mm Brcitc 

die beiden Riemcnschciben (820 mm Durchmesser) des 

Vcntilators angetrieben.

Die Lager des Ventilators Mortier liegen bekanntlich 

aufserhalb des Gehauses, sodafs dieselben leicht zu- 

giinglich sind und eine Ueberwachung derselben fast 

fortfallt. Dieselben sind m it Ringsehmierung ausgeriistet

und bedarf dic Oelfiillung nur etwa alle 14 Tage einer 

Erneuerung. D ic  Konstruktion des Mortier-Ventilators 

darf ich ais bekannt yoraussetzen. Das Fliigelrad hat 

einen Durchmesser von 2,4 m, cinc Breite von 1,9 m 

und dreht sich bei 70 Touren der Dampfmaschinc mit 

324 Touren pro Minutę, bei 80 mit etwa 370 pro Minutę. 

Das Rad besteht aus der 26 mm starken gedrehten 

Mittclscheibc, den beiden Endschciben und 72 Stiick 

6 mm starken Schaufeln; dasselbe ist samt den Riem- 

schciben moglichst genau ausbalanciert. Sein Gewicht 

betriigt ca. 3000 kg. Bcfcstigt ist dasselbe au f der 

Kruppschen Tiegelstahlweile yermittelst warm aufgczogener 

und verkeilter Manschetten aus gcschmicdetem Stahl. 

Eine Lockerung des Rades ist somit ganzlieh aus- 

geschlossen.

W ic  aus Tafel X X I I  ersichtlich, liegt der Wettcr- 

schacht rechtwinklig zur Drehungsebene des Ventilators 

und ist der Anschlufs dieses Kanals an das Ventilator- 

gehause ebenfalls zu erkennen. D am it dic Luft moglichst 

glcichmiifsig vcrtcilt beiden Radhalften zustromt, ist in 

dem Kanał in etwas iiber halber Hćihe eine Leitwand 

eingebaut.

Der Ventilator ist seit Mitte Januar d. J .  in  un- 

untcrbrochcnem Betriebe und entspricht yollstandig den 

gestellten Bedingungen. Eine Untersuchung und A b

nahme desselben nach dreimonatlichem Betriebe am

17. April ergab bei 70 Touren der Maschyie, 317 Touren 

des Yentilators eine ausziebendc Luftmenge von 4325 cbm
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bei 155 mm cffektiver Depression. D ic indizicrte Leistung 

der Maschine betrug dabei 227 Pferdestiirken, was einem 

mcchanischen W irkungsgrad von 05 pCt. und einem 

manomctrischon von iiber 80 pCt. cntspricht.

Gcscliichtllches you Kobalt und Nickel.
Von Dr I!. N eu  m an n  in Aachen.

Kobalt und Nickel geliiiren zu denjenigen Mctallen, 

die erst sehr spiit ais eigentliche Metalle erkannt worden 

sind. Forscbt man nun riickwiirts nacli dem ersten 

Bckanntwcrden derselben, so hat man auseinander zu 

halten die erste Erwiihnung des Namens Kobalt oder 

Nickel und dic ersten Mitteilungen iiber das eigentliche 

Erkermcn der beiden ais besondere Metalle. Das friiher 

bekannt gewordenc Metali von beiden ist Kobalt. Das 

Wort findet sich zunachst in verschiedenen Schreib- 

wciscn: K obold , K obelt, K obolt, Kobalt; zuerst

kommt es am Ende des 15. Jahrhunderts bei B a s i l i u s  

V a l e n t i n u s  ohne weitere Erkliirung vor. In  seinem 

Triuinpliwagen des Antimonii sagt cr: „Es wird auch 

wolil ohne die gewissen Metalle cin Minerał geboren 

aus den tribus partibus *) ais V itriol oder anderes mehr, 

ais Cobolt, Zincken, Marchasit oder W ism u th ."  In  

seinem Testament (2. Buch) sagt er: „Vor Gottcs Thron 

stehen die sieben Ertz-Engel, nach ilinen dic sieben 

Planeten, O i  C und Sternen, mit den sieben Mctallen- 

Gcbiirgcn von ihrer Eigenschaft, ais Gold , Silber, 

KuplTer, Eisen. Z inn. Bley, Quecksilber, danacli Vilriol, 

Antimonium , Schwefel, W issmuth, Kobolt, A llaun, Saltz, 

samt allen andern Bcrggewachsen." Er bezeichnet 

ofTenbar ein Minerał m it dcm Namen Kobolt. Anfang 

des 16. Jahrhunderts erwahnt auch Paracelsus in seinem 

ersten Traktat von Mineralien Kobalt. D ie betreflende 

Stelle la u te t: . „Es wird cin Metali aus den Koboleten, 

derselbig Metali liisst sich gicssen, lleusst wie der Zink, 

hat cin besondere schwarze farb, iiber blei und eisen, 

gar m it kein glanz oder metallischer Schein, lesst sieli 

schlahen, hemmern, docli nicht so vicl, dass er mochtę 

zu etwas gebraucht werden." Aucli aus dieser Stelle 

ist nicht crsichtlich, welches Metali oder Mctallgcmisch 

P a r a c e l s u s  unter den Iliinden geliabt hat. A g r i c o l a  

gedenkt in seinen verscliiedenen Schriften (de re, metallica 

1546;Bcrmannus 1520 u. a .) cbenfalls ofter des„Ivobelts", 

womit cr ein Minerał bezeichnet. Dabei bleibt unklar. 

was er eigcntlich darunter vcrstcht, denn da Kobalt m it 

cadmia fossilis metallica bezeichnet wird, P l i n i u s  aber 

sclion unter cadmia (fossilis) Galmei oder auch (cadmia 

fornacum)zinkischcOfenbriichevcrsteht,so rechnet Agricola 

einmal den „Kobelt" zu den zinkischen Produkten (im  Ber- 

mannus), bezeichnet ihn aber auch ais cin dem Pyrit ahn- 

liches M inerał; schliefslich sagt cr gar „m istura cujus 

dim idia pars ex aerc et argento constat, Kobelt". Etwas 

bestimmter driickt sich M a t t h c s i u s  in der Sarepta,

10. Predigt 1587 iiber Kobalt aus. Er sagt: „Nach dem 

Quecksilber und Rothgiilden-Erzt ist Kobold und Wissmutli- 

Rauch das giftigste Metali, damit man auch Fliegen, Grillcn, 

Miiuse, Y ieh , Yiigel und Leuthe sterben kann." Er 

hat also ofTenbar ein arsenhaltiges Produkt im  Auge. 

Ebenso erwahnen spaterc SchriftstcIIer wie A l b i n o s  

(Meissnische Berg-Chronickc), G a r d a n u s  u. a. Kobalt 

nur kurz ais giftiges Metali. Man vcrwcchsclte haufig 

Kobalt m it Misspickcl (des Arsens wegen), ebenso m it 

W ism ut (weil W ism ut aus vielcn Kobalt-Erzcn aus- 

saigerte), auch m it Scherbenkobalt (Arsenmetall) u. s. w.

L e h m a n n  sagt deshalb in seiner Cadmologia 1760: 

„und so hat dieses Minerale zeithero, ich wcifs nicht 

aus Furcht vor denen arsenikalisclien Diimpfen, oder 

weil cs so schwer zu bekommen, in einer zicmlichen 

Dunkelheit bey denen Schriftstellcrn gestcckct." M it dem 

Namen „K obold" hat man urspriinglich allgemein Erze 

belcgt, dic durch ihr metallisches Aussehen die Bergleute 

tiiuschten, da diese kein nutzbares Metali auszuschmelzen 

vcrstanden, also Erze, die sic „vor eine ebenso schadliche 

und gcfahrliclte Bergart gehaltcn, ais der Berggeist ilinen 

zu seyn geschicnen." Schliefslich ist dann dieser „vor 

ihm  nicht gar zu riihmliche N ahm cn" Kobold auf 

bestimmten Mineralien liaften geblieben und zwar auf 

solchen, deren „farbendes Wesen" Glaslliisse blau farbte. 

Diese Entdcckung der blaufiirbendcn W irkung  von Kobalt- 

erzen auf Glas soli durch einen Glasmacher C h r i s t o p h  

Sch i i r c r  in der ersten Ilalfte des 16. Jahrhunderts im 

Erzgebirgc gemacht worden sein.2)  Die alteren Glaser 

sind namlich meist durcli Kupfer blau gefarbt. A g r i c o l a  

und auch M a t t h c s i u s  kannten dic blaufarbcnde Eigen

schaft, da aber im Erzgebirgc Speiskobalt von W ism ut 

beglcitet ist, aus dem man durch Aussaigcrn W ism ut 

gewann, so hiclten beide die Riickstlindc von der Wismut- 

gewinnung fiir die Farbsubstanz; denn A g r i c o l a  iiber- 

setzt: Rccrcmentum plumbi cincrei (W ismutbschlackc) 

„Zadora, so blaw ferbet", und M a t t h e s i u s  sagt 1578 

in seiner Predigt vom W ism ut: „A m  meisten brauclit 

man es zu Farben, denn man brennt eine schone blawe 

Farbę aus Wismuthgraupen, —  — solehe nennen die 

Topfer Saffranfarbo." Das gerostete und m it Sand 

gemengte Kobalterz bezeiclincte man ais ZałTer, SafTlor, 

ycrunstaltct ais Safran, wahrscheinlich in Anlelinung an 

den blauen Sapliir. Diese Zaffera wird von verschiedenen 

Scliriftstcllern genannt, ebenso ihre Anwendung das Glas 

blau zu farben, aber keiner kannte eigentlich die Z u 

sammensetzung dieser Ilandelsware. Gcnauerc Angaben 

iiber dic Bereitung derselben giebt K u n k e l  in seiner 

Glasmacherkunst 1679. Nach M c l t z e r s  Angaben in 

der Schnecbergcr Chronik und Rć i ss l e r s  Bergbau- 

Spiegel hatte man in Sachsen schon vor 1510 Kobalt 

„gebrochen und gekennet", aber erst 1541 angefangen 

denselben zu verschmclzen. Yorhcr liatte man nach

*) Salz, Schwefel, Quecksilber. 2J Kopp, Geschichte der Chemie.
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A g r i c o l a  und M a t t h c s i u s  „nielits weiter dam it an- 

gefangen, ais dafs man den W issm uth daraus gcsclimolzen". 

Man maelite Safflor daraus. 1571 crrichtete S e b a s t i a n  

P r  e u s s l e r  an der sachsisch-bohmischen Grenze „zwischen 

der Plattc und Eybcnstock" eino Glashuttc fiir blaues 

Kobaltglas. A in  15. Nov. 1575 gab der Kurfiirst 

A u g u s t  v o n  Sae l i s e n  .,11 an s  J e n n i t z e n  und H a n s  

I l a r r e n "  das Privilcgium , Abnelimer aller in Saelisen 

gewonncnen Kobaltcrze zu sein. Spater wurde ein 

Vertrag m it Holland gesclilosscn und der grofste Teil 

der Produktion ging nacli Holland. 1621 hortc der 

Kontrakt auf; die spateren Untcrnebmer konnten aber 

„m it der Sache nicht wohl fortkommeri". Deslialb wurde 

1640 wieder ein Kontrakt gesclilosscn „m it 4 Pcrsoncn, 

ais S e b a s t i a n  O h e i m e n ,  H a n s  B u r c k a r t c n ,  V e i t  

H a n s  S c h n o r r e n  und E r a s m u s  S c h i n d l e r n " ,  die 

sich „den Kobohl-Debit durch Abnahme der Kobolde, 

W issmuthe, Graupen, Scblich und Grauplein sehr an- 

gelcgen scyn lassen3) "  sollten. Hieraus entstanden dic 

sachsischen Blaufarbenwerke, die heute noch bestehen 

und die Ilauptproduzenten fiir Kobaltpraparate ęind. 

1653 vermachte B u r c k a r t  testamentarisch sein W erk 

an den damaligen Kurprinzen Jo liann  Georg I I . ,  wodurch 

der Anfang fiir dic koniglichen W erke gesehafien war.

1761 crseliien die „Cadmologia oder Gcscbiclitc des 

Farbenkobolds" von L e h m a n n .  Darin  sind dic Er

fahrungen des Ycrfasscrs iiber Vorkommen, Untersuchungs- 

methoden, Eigenschaften einer grofsen Zahl verschiedcner 

Kobaltm ineralicn niedergclegt. Nach L e h m a n n  besteht 

aber das Kobold-Mineral „aus etwas Kupfer, sehr wenig 

Eisen und einer besonderen Erde", giebt keinen Metall- 

kiinig aber „m it Koclisalzsaurcn allezeit dic bekanntc 

sympathetische griinc D in tc "  und „maclit m it A lka li und 

einer glasaehtigen Erde im  Feiier allezeit cin blaues 

G las". D ie erwahntc sympathetische Tintc, eine Fliissig

kcit, welche unsichtbarc Scliriftziigc liefert, dic sieli 

durch Kunstgriffc sichtbar machen lassen, war schon 

friiher bekannt; diejenige aus Kobaltsalzen jedoch wird 

zuerst 1705 von J a k o b  W a i t z  in dem „Schliissel zu 

dem Cabinet der geheitnen Scbatzkammcr der Natur" 

beschrieben.1)  W ahrend nun L e h m a n n  noch dabei 

beharrt, dafs der „reine derbe Kobold aus dcm Arsenie, 

der gewohnlichen Spcise und dcm blaufarbendcn W esen" 

bestehe, „ais welche drey Bcstandtcilc diese A rt vón 

Koboldcn allezeit zu lialtcn {iflegt", so haitc schon 1735 

B r a n d  gezcigt, dafs der Kobaltkonig cin Ila lbm cta ll sei, 

welches m it W ismut. nielits gemeinsam habe und sich 

m it diesen nicht logicrc; W ism ut farbę auch nicht das 

Glas blau, dicsc Eigenschaft sei nur dem Kobalt cigen. 

1742 gab cr an, dafs auch arsenlreie Kobaltcrze vor- 

kommen, dafs das Kobaltmetall sehr strćngflassig und 

magnetisch sei. Andere Schriftstcllcr blieben jedoch bei

3) Rossler, Bergbau-Spiegel.

4) Kopp, Geschichto ilcr Chemie.

dcrAnsicht, dafs (lic Farbung der Smaltc (smaltum  =  das 

deutsche W ort: S ch  m e lzg la s )  au f der W irkung  yon Eisen 

und Arscnik berulie, bis 1780 B e r g m a n n  dio Eigen- 

schaftcn des Kobalts bestatigtc. W ahrend die Eigcn- 

schaften des Kobalts schon ziemlich bekannt waren, auch 

oline dafs man das Metali selbst kanntc, wufste man 

bis 1751 vom Nickel so gut wic nielits. W o lil hatten 

dic sachsischen Bergleute ofter den Rot-Niekclkies (N i As) 

in den Ilandcn  geliabt, denselben aber seiner roten Farbc 

wegen fiir cin Kupfererz gelialten; sic konnten nun aus 

demselben durchaus kein Kupfer gewinncn und belcgtcn 

das Minerał deslialb m it dem Schimpfnamen K u p f e r - 

n i c k e l .  Das W ort Nickel soli sieli vom niederdeutschcn 

nikker =  der Tcufel ableiten. Dieses Kupfcrnickels 

gedenkt zuerst I I  iii m e  1694. E ine Reihe Mineralogen 

und Metallnrgcn hielten an der Ansicht fest, dafs es ein 

Kupfererz sei ( L i n k ,  C r a m e r ,  H e n k e l ) ,  verwachsen 

m it Kobalt, Eisen oder Arscnik. Erst 1751 zeigte 

C r o n s t e d t  in den Abhandlungen der Stockbolmer 

Akademie, dafs in den Kobaltgrubcn von Helsingland 

Erze vorkommen, dic einen grunen V itrio l lieferten. aus 

dem ein wcifses,- liartes, spriides Metali sich gcwinnen 

lassc. Der metallische Bcstandtcil farbę das Glas nicht 

blau, sondern braun. Dieses neue Ila lb incta ll enthaltc 

etwas Eisen und Kobalt, aber kein Kupfer. 1754 teilt 

C r o n s t e d t  weiter m it, dafs dieses Ila lbm cta ll am reich- 

lichsten im Kupfernickcl Yorkomme und dafs cr das 

neue Metali deslialb Nickel nennen wolle. Im  Freibcrger 

Kupfernickcl fand er Arsen, Nickel. Schwefel und Eisen. 

Er zeigte auch, dafs dic sog. Speise bei der Smalte- 

bereitung zum  grofeten Teile aus N ickel bestehe. 1775 

crschicn dic Arbeit B e r g m a n n s  iiber das Nickcl, der 

mit grofser Ausdauer das Metali gereinigt hatte, dasselbe 

aber immer noch fiir  eiscnhaltig liielt, da os den ]\Iagnet 

anzog. Nach dieser Zeit striiubten sieli nur nocli wenige 

Chemiker gegen die Annahme, im Nickel ein neues 

Metali zu sehen. Hierbci ist cs interessant zu bcob- 

achten, wie sebwer es manchmal halt, eine naheliegende 

Entdeckung auch w irklich zu machen. L e h m a n n ,  der 

von der C rons t ed t s chcn  Entdeckung nielits wcifs, bat 

bei seiner eingehenden IJntersuchmig der Mineralien des 

„Farben-Kobolds" 1760 vcrschiedcne Małe unzwcifolhaft 

reine Niekclerzc vor sich, er erkcnnl und beschrcibt dic 

besonderen Eigenschaften des Nickels ganz genau, anstatt 

aber nun den naheliegenden Sclilufs zu ziehen, dafs jeden

falls cin neucr unbokannter Kurp er das abweiehende Ver- 

haltcn der Reaktionen bedinge, schafft cr allcrlei unwalir- 

schcinliche Erklarungen herbei, um das M inerał bezw. 

das Metali trotz der total abweiclienden Eigenschaften 

fiir „eine Art K obo ld" zu crklarcn.

Es wiire nun irrig, wolltc man annehmen, dalś Nickcl 

erst in Gcbrauch gekommen wUrc, nachdem C r o n s t e d t  

dasselbe ais besonderes Metali erkannt hatten. So wissen 

wir beispielsweise, dafs schon der baktrische Konig 

E u t h y d e m o s  235 vor Clir. eine Nickcllcgierung aus
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77,58 Kupfer, 20,94 Nickcl, 1,05 Eisen, 0,54 Kobalt, 

0,04 Zinn, 0,09 Schwefel und Spur Silber zu Miińz- 

zweckcn ver\vcndete. Auch braehten die Cliinesen schon 

lange, ehe das Nickel bei uns bekannt war, eine wcifse 

Lcgicrung „Packfong", „W eifskupfer" nach Europa. D ie 

Zusammensetzung ist ungefahr 40,4 Kupfer, 25,4 Zink, 

31,6 Nickel, 2,6 Eisen, Spur Silber, also eine Art Argentan 

oder Neusilber. D ie Zusammensetzung wechselt; walir- 

scheinlieh wurde die Lcgicrung direkt aus den Erzen ge

wonnen. E n g e s t r d m  wics 1776 zuerst liierinN ickel nach. 

Auch iu Deutschland fertigte man seit Mitte vorigen Jalir- 

hunderts ahnliche Legierungen und zwar zu Sulli im 

llenncbergischcn aus alten Kupferhiittenschlacken cin 

sog. Weifskupfer, dessen Zusammensetzung B r a n d  es 

erst 1823 erkanntc. Auch L e h m a n n  berichtct, dafs 

im  Sąalfeldischcn „griine koboldische Kupfererzte" ver- 

huttet werden, „die davon gemacnten Kupfer sind aber 

nur glimmrig und sprode, so dafs sie zu nielits, ais zu 

Stiickmessing gebraucht werden". Man stellte also auch 

hier unbcwufstcrweise eine Art Neusilber her. 1824 

fabrizierte man in Berlin Kupfer-Zink-Nickcl-Łcgierungen 

im  grofsen Mafsstabe und gab dem Metallgemisch den 

Namen deutsches Silber (German silvcr), Neusilber. Im  

folgenden Jahre wurde die Lcgicrung durch G e r s d o r f  

in Ocsterreich hcrgestellt, bald nahmen aber grofse 

Handelsccntren in Paris und B irm ingham die Industrie 

auf. Bis 1838 lieferten hauptsachlich arsenhaltige Nickel- 

erze das Metali, erst in diesem Jahre fand B e r z e l i u s  

Nickcl in den Pyrrhotiten und Pyritcn von Klefva 

(Schwcdcn). D ic Vcrluittung dieser Erze gelang erst 

in zufriedenstellcndcr W eise 1858, wobei schlielslich cin 

Konzentrationsstein m it 28Y2 Nickcl und 11 pCt. Kupfer 

erhaltcn wurde. In  Amerika fiirderte S h c t l f u n t  schon 

1818 Kobalt-Nickclerzc aus den Chatlians-Grubcn in 

Connecticut. Das IIauptvorkommen von Nickcl in den 

Vcrcinigtcn Staaten war das der Gapgrube in Pcnn- 

sylvanicn, die schon seit 1718 au f Kupfer ausgebcutet 

wurde; dabei fand man ein Minerał, „M und ic " genannt, 

welches erst 1853 ais Nickelerz erkannt wurde. D ic 

zur Ausbeutung dieser Grube crrichteten Schmclzhiittcn 

in Philadclphia und dic Raffincrie in Camden bei Phila- 

delphia lieferten lange Zeit nicht nur das Materiał fiir 

die amerikanischcn M iinzcn. sondern auch fiir den Export. 

D ic selir flott betriebene Grube kam aber vor einigen 

Jahren zum Erlicgen und die Produktion der Vcreinigtcn 

Staaten ist auf Nuli gesunken. Seit 1850 beginnt 

die Yerwendung des Nickcl-Metalles zu Miinzzweckcn, 

in diesem Jahre setzte die Schweiz M iinzcn aus 

Kupfer-Zink m it 10 pCt. Nickel und Spur Silber in Urii- 

lauf, dic sich nicht bcwahrtcn. 1857 folgtc Nordamcrika, 

1860 Belgien, 1872 Brasilien, 1873 Deutschland und 

andere, dic alle eine Lcgicrung aus 25 pCt. Nickcl und 

75 pCt. Kupfer benutzen, dic sich ganz gut hiilt, 

Ocsterreich-Ungarn pragt aber seit 1892 dic 10- und 

20-lIelIcrstucke aus reinem Nickcl (97,37 Ni, 1,30 Co,

0,32 Cu, 0,80 Fe, 0,07 C), was vor den Legierungen 

der andern Sclicidemunzcn viele Vorziige haben soli. 

Das Nickcl kostete bei uns friiher pro kg 16,50 JL , 

1867 ca. 8 JL , nach E infiihrung der deutschen Nickcl- 

miinzen 3 0 ^ . ,  jetzt 3,50 — 4 d l. W ahrend man in der 

ersten Zeit yon den Nickclcrzcn durcli Abrostcn hochstens 

das Arsen gewann, wurden die Nickelerze seit Ein- 

fiihrung der Darstellung von Argentan und Neusilber, 

und seit dem allgemeincren Gobrauche silberplattierten 

Ncusilbers, namentlich aber nach Einfiihrung der Nickel- 

m iinzen selir gesucht. Es war deshalb von grofser 

W ichtigkcit fiir dic Nickelindustrie, dafs F. G a r n i c r  

1876 in Neucaledonien eine grofsartigo Nickclcrzlagcr- 

stlittc auffand, bestehend aus Nickclsilikat m it ca. 8,5

bis 10 pCt. Nickcl ohne Arsen und Schwefel und nur m it

Spuren Kobalt. Aehnliche Silikaterze kommen auch am 

Ural, iu Spanien, in Oregon und Kordcarolina aber in 

sehr geringer Menge vor. Infolge dieses roichcn Vor- 

kommens erreichte dic W cltproduklion 1882 ca. 1000 t. 

D ie skandinavischen Gruben hatten 1876 ihre grofstc 

Produktion, gaben ca. 450 t Nickclmetall, sind aber 

seither riickwiirts gegangen. 1876 stellte W h a r t o n  

in Philadclphia Nickclproduktc in bisher nie gesehenem 

Mafsstabe aus; 1878 in Paris namentlich geschmiedete 

und gcgossenc Sachcn aus reinem Nickel- In  dcmselben 

Jahre gelang es F l c i t m a n n  in Iserlohn, das Nickel-

mctall walz- und schwcifsbar zu machcn und es m it

Eisen- und Stahl zusammenzuschwcifscn, derselbe lieferte 

seit 1S79 in grofsem Mafsstabe vcrnickcltc Bleche aus 

Martinstahl, Ticgelstahl, Legierungen etc. R i c h t e r  

hatte schon 1804 hammerbares Nickcl hcrgestellt, aber 

erst F l c i t m a n n  gelang die Reinigung des Nickcls m it 

Magnesium, wozu spater G a r n i c r  Phosphor benutztc.

1881 fand man Nickelsilikatlager in Oregon und 

1884 in Ncvada, das grofstc Aufsehen crrcgten aber 

dic uncrschopflichcn Vorkommcn von nickelhaltigcn 

Erzen in den Distrikten von A Igo  m a  und N i p i s s i n g  

iu der Provinz Ontario, Canada. Man forderte dort seit 

1848 Kupfererze, 1856 erwahnt M u r a y  in seinem Bericht 

eines sćhmutzig griinen magnetischcn Trappgesteins boi 

S u d b u r y ,  dessen Analyse geringe Mengen Kupfer und 

Nickel aufwics. Erst 1883 wurde aber dic grofsartigo 

Lagerstatte aufgedeckt, ais beim Bau einer Eisenbalin 

cin Durchstich eines Hiigcls vorgcnommcn wurde. l in  

Friihjahr 1886 eroffnete die Canadian Copper Company 

eine Reihe Gruben und bautc 1S88 die ersten Schmclz- 

hiittcn; bald siedelten sich auch andere Gescllschafteu 

an. D ic Nickelgewinnung in den S u d b u r y  - Gruben 

nahm  einen riesigen Aufschwung; sic lieferten 1891 

schon iiber 2000 t Metali, wahrend die W cltproduktion 

in diesem Jahre nur fast 5000 t betrug. Letztere be

trug 10 Jahre vorhcr, also vor der Entdeckung der 

beiden grofsen Lagcr, kaum V3 davon; damals (1881) 

lieferte Deutschland noch die Iliilfte der Gcsamtnickel- 

produktion. Diese Ontario- und Sudbury-Erze sind
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nickelhaltigc Magnetluese m it 3 pCt. Nickel und etwas 

iiber 3 pCt. Kupfer. D ie Erze werden in Canada auf 

einen Kupfernickelstein verschmolzcn, der seit 1889 

in grofsen Mengen zur Weitervcrarbeitung nach den 

Vereinigten Staaten geht, deren cigene Nickelproduktion 

po gnf wie aufgeliiirt hat. Durch Konzentration des 

Steines durch Vcrblascn im Konyerter erhalt man hoch- 

metallhaltige Kupfernickellegierungen, die in vor- 

schiedener Weise auf Nickelmetall oder Nickeloxyd ver- 

arbeitet werden. D ic Menge des produzierten Nickcl- 

oxydes, liauptsachlich fiir Nickelstahlfabrikation gebraucht, 

maclit ca. 80— 85 pCt. der Gcsamtniekelmenge aus. 

D ic grofsen Lieferungen der Canadischen Gruben fallen 

nun merkwUrdigerweiso \ingeliihr zusammen m it der 

lebhaften Nachfrage nach Nickel zum Zwecke der Iler- 

stellung von Nickelpanzern. Den Anstofs und die Vcr- 

anlassung zu den Versuchen iiber Nickeleisenlegicrungen 

haben wolil die Beobaehtungen gegeben, dic man m it 

dcm sehr festen, sehr schwcr korrodierbaren Meteor- 

cisen gemacht hatte, denn gediegenes Eisen, sowohl 

terrcstrischen, wic meteorisclieh Ursprungs, enthiilt 

haufig Nickel, was P r o u s t  zucrst 1799 an meteorischem 

Eisen nachgewicscn hatte. C. T. M c y c r  (Stettin) hatte 

1777 in dem sibirischen Pallas-Eisen ebenfalls Nickel 

gefuudcn; die 20 000 kg schwere Meteormasse yon 

Durąngo in Siidamcrika ist ebenfalls eine Nickcleisen- 

lcgierung. Versuchc m it kunstlicheń Nickeleisen- 

logicrungen stelltcn F a r a d a y  1820, B e r t h i e r ,  Long-  

m a i d  1861, F a i r b a i r n  1858, K i i n z e l  1873 an, 

jedoch ohne den gcw.iinschten Erfolg.5)  wabrscheinlich 

wegen der Unreinheit des Nickels. D ie cigentliche Vcr- 

wendung der kiinstlichen Nickeleisenlegicrungen fiihrte 

der Schweinfurter Fabrikant W o l f  1832 in die Praxis 

ein. P liil. T h u r b e r  aus Detroit hatte aus nickel- 

haltigem L im onit von Marąuette Nickclciscnlegierungen 

von bemerkenswerten Fcstigkeitseigenschaften hergestellt, 

dic auf der Ausstellung in  Ncw-York yon 1853 grofses 

Aufsehen crregten. 1888 maelite man in Frankreich 

Versucho m it Nickolzueatzcn zu Tiegelstahl, in England 

zu Martinstahl. R i l c y  bcrichtcte dann 1889 iiber 

dic Verglcichc zwischen den Stahlsorten m it und ohne 

Nickelzusatz, wobei ein Gchalt yon ca. 5 pCt. dic 

Elastizitiitsgrcnze und die Fcrtigkeit au f das 1 '/2 fiiche 

steigerte. Im  Septcmbcr 1890 fand zu Annapolis die 

probeweise Boschiefsung von Panzerplatten statt, wobei 

die von Creusot gelieferten Nickelstahlpanzerplatten den 

Sieg iiber dic franzosischen und cnglischen Compound- 

panzerplatten davon trugen. D ie Folgo davon war, 

dafs das amerikanische Reprasentantenhaus fiir Marine- 

zweckc Nickelerze und Nickelstcine im  Betragc von 

1 M ili. Dollars aufkauftc. E ine grofśartige Fabrikation 

von Nickclstahl-Panzerplatten wurde dann auf den 

Bcthlchem- und Ilomcstead-Stahlwerkcn boi Pittsburg

5J W. L. Austin. Colorado Scicnt. Soc. 1893.

eingerichtet, deren Produkte yorziiglicbo Resultate gaben. 

1894 und 1895 landcn Bcschielśungcn Kruppscher 

Nickelstahlplatten statt, die alle bisherigen Leistungen in 

den Sehatten stellten. Gegen Nickclstahl konnen alle gc- 

walztcn, gcschmiedeten und oberfliichlich gehiirteten 

Ilarweyplattcn nicht aufkommen, leider hindert der hohe 

Preis eine allgemeine Vcrwendung, da schon ein 5prozcnt. 

Nickclstahl doppelt so tenor ist ais gewolmlicher Stahl. 

Bemcrkt zu  werden verdicnt noch, dafs die Reinhoit 

des Nickels dic Vorbcdingung fiir cinc brauebbare 

Nickel-Eisenlegierung ist, weil sonst sofort Rotbruch 

orfolgt. Rcinn ickel, welches jetzt zu vielen Gcgen- 

standen Ycrwcndung findet, wird liauptsachlich aus 

canadischen und neucalcdomschcn Nickelsteinen gc- 

wonnen, dic aber liauptsachlich auf curopaischcn W crkcn 

yerhiittet worden. Dor grofste Teil des Nickels w ird 

fiir Nickelstahl und Miinzen vcrbraucht, daneben kon- 

sumierten einen weiteren Teil dic Neusilber- und Argentan- 

legicrungen, dic galvanische Vernickclung, nickclplatticrtc 

Geriitc und Rcinnickel ais Gufs, Bloch odor Draht. So ist 

das m it dcm Schimpfnamcn bclcgte Metali zu cinem 

sehr gesuchtcn wcrtvollen Artikc l geworden. Dersclbc 

Fali findet sich bei den phosphorhaltigcn Eiscncrzen 

von Luxemburg und Lothringen, die sieli, weil man 

friiher niehts dam it anfangen konnte, den Spottnamen 

„M ine tte " gefallen lassen mufsten, die aber jetzt das 

Hauptmaterial fiir den Thomasprozefs darstellcn und 

somit die Grundlage der wcstdcutschon und belgischen 

Stahlindustrio bilden.

Bis vor nicht langcr Zeit kam das Nickelmetall immer 

in Form der bekannten Nickelwiirfel au f den Markt. Diese 

stellen einen Mctallschwamm vor, dor alle Unrcinigkeiten 

des Oxydcs, aufserdem aber noch 0 ,5— 2 pCt. Kohlenstofl- 

einschlofs. Jetzt kommt das Nickel auch ais kompaktes 

Motali in Blocke gegossen in don Handel. In  Chicago 

war wahrend der Ausstellung 1893 ein Nickclblock von 

iiber 2000 kg von den Clcvelandcr W crkcn ausgestellt, 

welcher 98,78 pCt. Nickel, 0,3 Eison, 0,76 Kupfer,

0,19 S ilic ium , 0,068 Schwefel, aber keinen Kohlenstoll 

entliielt. F iir  verschiedene Zwecke wird nun cin be

sonders reines Nickel gebraucht, wozu verschicdcnc 

Methoden crsonnen und in Anwendung sind. D ic 

Canadian Copper Company erzeugt jetzt nach dem 

Orford-Schmclzprozefs Nickelmetall m it 99— 99,3 pCt. Ni. 

Dieselbe Company hat aucli die Elektrolyse hierzu 

benutzt und liefert dam it cin noch vicl reineres 

Nickel, welches zum  Teil aucli nach Europa geht. Bei 

uns sclieint die Nickelelcktrolyse noch niclit iiber das 

Versuchsstadium hinausgekommcn zu sein. liierbei 

mufs aucli das von M o n d ,  L a n g e r  und Q u i n e k c  

erfundenc Yorfahrcn erwahnt w orden , Nickel ais 

Carbonyl zu verlluchtcn und Ilieraus reines Nickel zu 

gewinnen. Nachrichtcn besagen, dafs jetzt bei B irm ingham 

wochontlicli i y 2 t Nickel aus kanadischcn Nickelsteinen 

nach diesem Ycrfahren gewonnen werden.
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Die Nickelproduktion der einzelnen Lauder betrug 

in den letzten Jahren nach amerikanischen Quellcn6)  

in K ilogram m en:

. Canada i ,010.'11' Norwegen Scliweden Summa 
caledomen Staaten

1890 1 633214 651239 90870 70500 8 050 2453873
1891 2 449 306 2 098 598 54 815 91 000 12 000 4 705 719
1892 2 800 000 1 888 790 43 614 97 000 —  3 273 404
1893 2 800 000 1 811205 11745 90 000 —  3 957 950
1894 -  2 225 990 -  90 000 -  —

D ic Yerein. Staaten lieferten schon 1894 niclits mehr.

Die anderen Nickel produzierenden Liindcr sind ihrer ge

ringen Produktion wegen nicht m it aufgcfiihrt. Die 

Zahlen werden ganz andere, sobald es sich um die 

Darstellung des Nickcls handelt, in diesem Falle stehen 

die Vcrein. Staaten oben an: 1893 1 322 303 kg, 1S94 

1 917 294 kg, auch Deutschland und England, nament- 

licli aber Frankreich wiirde dann stark beteiligt sein.

Das dcm Nickel so nahe verwandte Kobalt zeigt in 

Bezug auf Vorkommcn, Anwendung und Verbrauch cin 

ganz anderes Bild. D ic Vorkommen von Kobaltcrzen 

sind uberall zerstrcut und wenig ergiebig, andererseits 

ist aber auch die Vcr\vendung des Kobalts eine bc- 

schrankte. Ais Metali wird Kobalt so gut wic gar nicht 

yerwendet: die galvariisćho Platticrung m it Kobalt liifst 

sich wic das Vernickeln ausfiihrcn, hat aber vor Nickel 

keine Yorziige. D ic IIauptverwendungsart ist dic D ar

stellung von Kobaltpriiparaten fiir Porzcllan-, Faycncc- 

oder Glasfabrikcn. D ie Blaufarbenwerke in Sachsen 

und Bohmen bringen unter dem Namen Zaffer, SalTlor, 

aufbereitete und gerostete Kobalterze in den Handel, 

oder unter dem Namen Smalte das blaue Kalium- 

Kobalto-Silikat, erhalten durch Verschmclzen der ge- 

rostelcn Erze m it Quarz und Pottasche. W ie  grofs die 

W cltproduktion an Kobaltpriiparaten ist, liifst sich nicht 

genau feststcllen. Es kiinnen hier nur die Mengcn an

gegeben werden, welche die Ilauptproduzentcn, dic 

Sąchsisclien Blaufarbenwerke bei Schńeebcrg im  Erz- 

gebirge jahrlich liefern. D ie Mengcn be tn igcn :7)

1890 1891 1892 1893 1894 1895

453 416 407 445 404 406 t.

Ueber das Kies- oder Pyritsclimelzeii.
Von A k e rb lo n i. (Nach Teknisk Tidskrift.)

(Schlufs.)

Aufser dcm W armwindapparat sind alle iibrigen 

Apparate des neuen Prozcsses in der Hauptsache gleich 

denen des gewohnliehen Steinschmćizcns, Man bat 

dic Ofendimensionen so zu wiihlen, dafs man hohe 

Oxydatiori, d. h. moglichst starkę Konzentration oder 

hohen Gehalt an wertvollen Metallen im Stein erhalt 

ohne zu grofsen Mcta)lvcrlust durch Verschlackung, D ic 

Erzbeschaffenhcit spielt natiirlich auch bei der Bc- 

stimmung der Ofenform eine Rolle; fiir Erze z. B. m it

6) Rothwell, Min. Industry 1894.

7) Freiberger Jahrbucli.

edlen Metallen und wenig Kupfer mufs der Ofen so 

eingerichtet werden, dafs eine.moglichst grofse Konzen

tration errcicht wird, weil das Ausbringcn des Kupfers 

eine Nebcnsache ist, wahrend Erze mit bohem Kupfer- 

gehalt zu einer liiedrigercn Konzentration niitigen, um  

keine zu hohen Kupferyerluste durch Ycrschlackung zu 

verursacben. Unter sonst unverandertcn Verhiiltiiissen 

yerursacht cin Zusammcnziehen des Ofens gegen dic 

Formen eine liohcrc Temperatur, cin schncllcrcs Durcli- 

setzen, verringcrte Oxydation und deinnach eine grofsere 

Produktion yon mindcrhaltigem Stein. Nichtoxydiertes 

Eisen verbindct sich da m it unverbranntcm Schwefel zu 

einem Stein mit bohem Eisengehalt, oder eine grofsere 

Menge cinfach Schwefeleiscn schmilzt unverandcrt nieder, 

wahrend die Schlacke saurer wird, weil das Eisen in 

den Stein anstatt in die Schlacke ubergeht. Eine sauere 

Schlacke enthalt auf Grund ibres niedrigeren Eigcn- 

gewicbtcs weniger Steinkiigclchcn, ist deshalb reiner, 

yerlangt aber zu ihrer B ildung und um  sic leichliliissig 

zu halten, auch eine hbhere Temperatur. E in be- 

sonderer Vortcil wird durch ein solches Zusammcnziehen 

des Ofens gegen dic Formen nicht erzielt, da man da

durch lediglich ein Niederschmelzcn der Sulfide und cin 

Abscheidcn der Erzgangarten und eines kleineren Teiles 

Eisen hcrbeifuhrt. Ein IIauptvortcil des Kiesschmelzens 

wiirde dadurch verloren gelien, namlich dic Fortrostung 

des grofseren Teiles Schwefel und das Vcrschlacken des 

meisten Eisens. Man hat also allen Grund, dic lot- 

rechtc Form der Ofenmauern bcizubehalten und wahrend 

des Schmclzcns den Ilerd yon Ansatzen rein zu halten, 

damit keine unabsichtliche Scliachtycrengung eintritt. 

Im  Schacbtofen zeigt der Geblascwind ein Bestrebcn, 

sich an den Mauerflachen zu halten, wcshalb die Oxy- 

dation dort kraftiger ist ais in der Mitte. D a  man beim 

Kicsschmclzen auf eine moglichst kraftige Oxydation 

halten mufs, so darf ein kreisrunder Ofen lcciiien so 

grofsen Durchmesser haben, dafs das yerfehlt wird. Eine 

W citc  von 3,5 Fufs liat dic Praxis ais M axim um  cr- 

wiesen, das zu ubcrschreitcn niclit ratsam ist. Hicr- 

durch wird dic Leistungsfahigkeit eines runden Ofens 

natiirlich begrenzt; w ill man viel Erz yerarbeiten, so 

ist man auf dic rećtangularc Ofenform angewiesen; jc  

oblonger, natiirlich in bestimmten Grcnzen, der Ofen- 

ąucrschnitt ist, um  so besser wird die Oxydation 

befordert.

D ie Ofenhohc mufs sich nach der Grolsc, Porositat 

und anderen Eigcnschaften des Erzcs richten; ais Grcnzen 

der Erzsiiule Uber den Formen konnen 4 bis 7, hochstcns

10 Fufs geltcn. D ic Ofenhohc von den Formen bis 

zur Giebt kann nicht gut 10 Fufs ubcrschreitcn, weil 

der K ies oft deerepitiert, wodurch dic Erzsiiule zu- 

saminenbackt und ycrdammt wird. M it einer zu 

niedrigen Erzsiiule ist es bisweilcn unmoglich, das Feuer 

zu yerhindcrn, zu selir gegen dic G icht aufzusteigen 

oder dic Gaswiirme auszumitzen, wahrend eine zu hohe
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Saule dem Gebliise zu grofsen W iderstand leistct und 

eine schnelle Aenderung der Schlackonzusammcnsetzung 

erschwcrt.

Vortcilhaft ist es, mehr Formen anzuwenden ais 

beim Kupfer- und Bleischmelzcn (iblicli, naturlich stets 

unter Beriicksieiitigung der Ofengriifse. D ic  Geblase- 

masclunc kann beliebig konstruiert sein, wenn sie nur 

hinreichend vicl und goniigend geprefste Lu ft liefert; 

gewohnlich sind die Apparate von Baker, Root oder 

Sturtevand. E in W arm apparat ist oft fiir den Prozefs 

unumganglich niitig. D ic Ofengase sind ilirer Zusammen- 

setzung wegen nielit brennbar und cinc gute Ofcnlcitung 

lafst sie m it unnotiger Ilitzc  nicht fortgehen; zur W ind- 

erwarinung konnen sie also nicht dicncn, vielmehr wird 

hierzu sonstiger billiger BrennstofT benutzt.

I I I .  Angenommen, dic Bcschickung besteht aus der 

crfordcrlichen Kiesmcnge zur W armeentwickelung, Stein 

und dem notigen Quarz zur passenden Schlackcnbildung, 

und das Erz enthiilt genug Kupfer, um  Edclmetallc im 

Stein anzusammcln, so treten wahrend der Schmelzung 

folgende Erschcinungen auf. In  der hiichsten Ofenzonc 

cntwcicht dic dcnErzen mcchanisch beigemcngtcFcuchtig- 

keit. Ehe Rotglut erreiclit wrird, also einigc Fufs unter der 

Gicht, wird das eine AtomSchwefcl des Kieses (F eS 2) vcr- 

fllichtigt, teils zu schwefligerSiiure oxydiert. teils nicht oxy- 

diert. Entsprechend dcm Niedcrgang und der Warmezu- 

nahme beginnen die Sullidc zu erwcichen und ihreBestand- 

teilezudissoziicren und zu oxydieren. Das noch riickstiindige 

Schwefelatom des Einfachschwefclcisens verbrcnnt in dci* 

oxydicrendcn Ofenatmospharc zu schwefliger Siiure. Es 

entwickelt dabci eine grofse Warmemenge, wahrend noch 

mehr W arnie durch die Eisenverbronnung zu Oxydul 

erzeugt wird, welchcs m it der anwesenden Kieselsaure 

die Schlackc bildet.

In  der einfafchsten Form des Kiesschmelzens besteht 

dic Beschickung aus einem Pyrit- und Quarzgcmenge 

in solchem Verhaltnis, dafs dic Mcnge des ersteren 

hinrcicht teils —  nach der Oxydation —  zum Binden 

der Kieselsaure des Quarz zu Schlackc von passender 

Zusammensetzung, teils —  nach Austreiben des iiber- 

fliissigen Schwefeleisens —  zur B ildung von Einfach- 

8chwefcleisen d. h. Stein in hinreichendcr Mengc. Von 

allen Schlacken ist das Eisensingulosilikat dic zweek- 

miifsigste, und je  mehr sich die Schlacke dieser Zusammen

setzung niihert, desto besser ist sie fur dieses Schmelzen. 

J e  mehr sie davon abweicht, desto schmelzharter ist sie, 

desto langsamer wird die Erzverarbeitung und um  so 

unbefriedigender der Ofengang. Im  Notfall jedoch kann 

die Kieselsauremenge in der Schlacke zwischen 28 und 

48 pCt. wechseln, je  nachdem es fiir das Erz und den 

gewunschten Konzentrationsgrad pafet. Es ist schr mifs- 

lich , von einer Bcschickungsberechnung cin praktisches 

Resultat zu erwarten, das dam it in allen Tcilen iiber- 

einstimmt. Eine kriiftigere oder schwachere Oxydation 

veranlafst eine kleinere oder -grofsere Steinproduktion

m it cincr hoheren oder niederen begleitendcn Basiżitat 

der Schlacke. DasKiesschmelzen vcrlangt deshalb cinc un- 

vergleichlich erfahrcnerc und aufmerksamcrc Bcobachtung 

des Schmelzens. Biswreilen kann eine unzurcichende 

Eisenmenge im  Erz zum  Ersatz durch K a lk  notigen, 

dessen Bedarf bis au f 30 pCt. steigen kann; durch A n 

wendung von bereits gewonnenem Stein kann ein solcher 

Mangel auch korrigiert werden. Demnach ist der Prozefs 

hinsiclitlich der verschiedencn Schlackenarten ebenso 

nachgiebig wic cin jedes andere Steinschmelzen; stets 

aber ist er abhiingig von der Anwescnhcit hinreichendcr 

Sclnvefel- und Eiscnmengen, um das Schmelzen ohne 

Zusatz von zu vie l Koks zu untcrhalten. D ie Schlacke 

enthiilt seiten iiber 0,005 pCt. Silber, wie -reich der Stein 

auch sein mag, wonn dic passende hiittenmannische 

Vorsicht angewendet wird, um ihren Edclmetallgchalt 

niederzuhalten.

Das Ideał des Kiesschmelzens besteht darin, kohlen- 

stoffhaltiges Brennmaterial vollstiindig zu eriibrigen. E in 

ungcniigender Schwefelgehalt, wic auch cinc zu niedrige 

Geblasewarme kann allerdings durch eincn Kokszusatz 

ergiinzt werden. Dennoch ist cs fehlerhaft, cinc zu 

niedrige Geblasetemperatur durch Koksrcrbrennung im 

Ofen zu ersetzen, da es okonomisch schr vcrschiedcn 

ist, ob die chemische Rcaktion durch eine Warmemenge 

erzielt wird, dic man von einem billigen Brennstoff im  

W armeapparat oder vom Koksschachtofen erhiilt; die 

Kohle im  Ofen erniedrigt den Konzentrationsgrad des 

Steins, weil cin Teil Sauerstolf vom Geblasc, der zur 

Sulfidoxydation dicncn sollte, zur Koksverbrennung benutzt 

wird, woraus wieder reichlichcre Steinbildung und saurerc 

Schlacke folgt. Sogar fiir dic fiir den Prozefs geeignetstcn 

Erze hat man bisher V / 2 his 2 pCt. Koks vom 

Bcsehickungsgewicht angewendet. Nur ausnahmsweise 

gelang es, ohne jeden Kokszusatz zu schmelzen. D ie 

W irkung  dieser kleinen Koksmengen scheint mehr 

mcchanisch wio thcrmisch zu sein, indem sie dic Porositat 

der Beschickung erhoben; wo es der Preis geśtattet, kann 

man statt Koks auch IIo lz  anwenden; - in  passende 

Stucke gesiigt, w irkt es noch besser.

Der Konzentrationsgrad kann in w'citein Mafse nach 

Gutdiinken geregelt werden. Schadlichc M ctallc wie 

Arsen, Antim on und Tellur werden hier nicht allein 

wirksamer beseitigt wie beim alten Stein- und Flamm- 

ofcnschmelzen, sondern sie tragen durch ihrc Vcrbrennung 

auch zur Warmeerhohung bei.

D ie Leichtigkeit der Prozefsausfiihrung liiingt grolśen- 

tcils von dem natiirlichen und mechanischen Erz- 

charakter ab. Oft ncigt der Sehwefelkies, wie schon er- 

erwahnt, in der Ilitzc  zum Decrepcticren; dadurch backt das 

Erz im  Ofen zusammen, dic Zwischenniume vcrstopfen sich 

und die Schmelzung wird gehindert. Daher sind hohe Oefen 

selbst fiir grobgeschlagene Erze ganz unstatthaft. Ist 

die Erzsiiule zu lioch, so ist auch die Kondensation des 

sog. iliichtigcn Schwrcfclstroms im  oberen Ofentcil



Nr. 30. 584 -

beschwerlicli. Ebenso verhalt cs sieli, wenn Storungen 

in der passenden Verteilung der verschicdenen Ofen- 

zoneri eintreten. Kriecht das Feuer nach oben, so kann 

die leiehte Schmelzbarkeit und das leiehte Erstarren 

des Einfachschweielcisens das Zusammenbacken der 

Bcschickung verursachen, sodafs deren Niedergang ganz 

gehemmt wird. M an mufs deshalb auf jede Weise 

suchen, den Ofeninhalt moglichst poroś und lose zu 

erlialten, um Yersetzungen zu vermciden. A m  rat- 

samsten ist es, das Erz moglichst grobstiiekig anzuwenden; 

niatiirlich kann mari auch teilweise Erzpulvcr vcrarbeiten, 

aber mehr wie 50 pCt. von diesem ist kaum zu raten, 

wenn cin geniigendes Metallausbringen erfolgen soli.

W armes Gcblase ist okonomiseli, denn dasselbe fiilirt 

dic W arnie, die sonst auf Kosten eines Teiles Sauer

stoff zu erzeugen wiire, m it sich. Indesscn giebt es 

Fiille, wo der heifse W ind  auf Grund seines Oxydations- 

yermogens keine unzerlegten Sulfide iibrig lassen, d. li. 

lccinc Steine liefcrn wiirde, und das wiirde eintreffen, 

wenn der Sulfidgehalt des Erzcs zu niedrig ist; hier 

wiire kalter W in d  am Platz. Aus der Annahme, dafs 

W in d  Yon niedriger Temperatur am besten fiir Erze 

m it kleinen Sulfidmengen pafst, folgt, dafs ein hoher 

Sulfidgehalt der Beschickung heilśen W ind  gestattet, ja  

sogar verlangt. Eine Vcrminderung der oxydierbaren 

Beschickung bringt also cinc Effektverminderung des 

heifsen W indes m it sich. W ird  der Sulfidvorrat knapp, 

so mufs man denselben durch Kohlenstoff ersetzen, und 

man kommt da zuletzt zu einem Punkt, wo der Prozefs 

nichts anderes wic ein gewolmliches Suluschmclzcn ist.

Der Gcbliiscdruck am Ofen betriigt gcwohnlich 1 i/ l  bis 

l !/2 Pfil. au f 1 O " .  Ist heilśer W in d  am Platz, so 

zeigt eine Tempcraturerhohung um  nur 150 0 C. einen 

ausgemachten Vorteil gegeniiber dcm Blascn m it kaltem. 

Aufser dals heifse Luft energischer oxydiert und dcii 

Betrieb im  allgemeinen erlciclitert, zeigt sie das Be- 

streben, dic Ilitze  vor den Formcn zu konzentrieren 

und dadurch einem Zusammenbacken hoher im  Ofen 

Yorzubcugen. D ic Temperatur der benutzten Geblasc- 

luft wechsclt zwischen 250 und 600 0 C. Bei guter 

Lcitung kann das Schmelzcn olinc Ausblasen ebenso 

lange gehen wie sonst beim Stcinsclimelzcn. M it 

Auswahl angewendeter Schlackenzusatz zur Beschickung 

kann den Ofen aus Yielen Gefahren retten, die sonst 

zum  Ausblasen zwingen wiirden. D ie Behauptung, man 

konne bei diesem Prozefs m it derselben Herdgrofsc mehr 

produzicren, wie beim  gewohnlichen Sehachtofenbctrieb, 

bestreitet L a n g ,  dersagt, dafs alle seine Schmelzversuche 

dargethan haben , dafs das Kiesschmelzen langsamer 

von statten gcht. Aber diesen Fehler korrigiert man, 

wenn man den Querschnitt des Ilerdes vergri>lsert und 

alles andere unveriindert liifst. D ic Metallverluste sind 

beim. Kiesschmelzen, abgesehen von den Kupfervcrlusten, 

in der Hauptsache dieselben wio bei dem andern Stein-

schmelzen. D ie Angaben hieriiber wechseln aber sehr. 

AYenn man jedoch bedenkt, dafs diese Verlustc durch 

ganz verschiedene Umstiinde wic Erzbcschaffenheit, Ofen- 

konstruktion, tcchnische Geschicklichkcit etc. bedingt 

werden, so findet man diese Nichtiibereinstimmung er- 

kliirlich. Lang giebt einen Silbervcrlust von 3,8 bis

15 pCt. an, und den Goldvcrlust schatzen andere von 

0— 5 pCt. Noch weniger stimmen die Angaben von den 

Kupferyerlusten, dic 2 ,4— 21,5 pCt. und mehr betragen 

soilen. Diese holien Yerluste beziehen sich auf Erze, 

in denen die Edelmetalle die Hauptsache, waren und die 

niedrigen auf eigentliche Kupfcrerze.

D ie  Menge des Metallausbringens ist wie bei jedem 

andern Schachtofcnbctrieb auch von schiidliehen Erz- 

bcimengungen abhiingig. Gegen Zinkblende ist der 

Prozefs emplindlich, wenn deren Menge grofser ist, und 

in diesem Fali darf davon, dafs dieses Minerał ebenfalls 

brennbar ist, kein Vorteil erwartet werden. Denn die 

Ycrbrennung der Zinkblende in solcher Menge, dafs 

das Schmelzcn dadurch untcrhalten werden kann, fiilirt 

unYcrmeidlich grofse Silbcrvcrlustc m it sieli. Dasselbe 

gilt Yom Blciglanz. Zinkblende wird nur teilweise 

oxydicrt und das gcbildetc Zinkoxyd gcht teils ais Basis 

in die Schlacke, teils setzt es sich in den hoheren Ofen- 

teilen ab. E in  grofser Teil Zinkblende geht unver- 

iindert in die Schlacke, wahrend ein anderer ebenso 

unvcr!indcrt in den Stein geht. Der lłest mit Ausnahme 

dessen, was im  Rauch fortgcht, wird sublimiert und 

dann in hoheren Ofenregionen Ycrdichtet. Die unmittel- 

bare W irkung  davon ist, dafs die Trennung des Steins 

von der Schlacke durch Erhohung des Gewichtes und 

der Ziih igkeit der ietztcrcn erschwcrt wird. D ie Schlacke 

ist dann gern reicli an wertvollen Metallcn. Das einzigc 

praktischc H iilfsm ittcl dagegen ist cin Kupfererzzusatz 

zu der Bcschickung, um das Steingewicht zu  erhohen 

und die Edelmetalle ihrer Vereinigung m it dem Schwefel- 

zink durch die grijfsere Yerwandtschaft zum  Schwcfel- 

kupfer zu entzichen; Kupfcr ist daher, wenn auch nur 

in geringer Menge zugcsetzt, fiir das Kiesschmelzen 

praktisch unumgiinglich notig; 0,75 pCt. Kupfcr der 

Beschickung halt man fiir hinreichend, um die an- 

sammelndc Kraft des Sehwefclciscns dcm Edelmetall 

gegeniiber zu erhohen. Der W ert des Bleis in dieser 

Ilins ich t ist zwcifelhaft, da das Sulfid leicht und bei 

niederer Temperatur sublimiert und Silber m itnimmt.

Kobalt und Nickel gehen beim Kiesschmelzen ais 

Schwefclmetallc in den Stein; ist viel Arsen vorhandcn, 

so bildet sich Speise. Beim Vcrschmelzen gold- und 

silberhaltiger Erze sieht man weniger auf das Ausbringcn 

des Kupfers ais des Silbcrs und Goldes und trachtet 

daneben nach hoher Konzenlration, z. B . 2 5 : 1 ;  man 

begniigt sich m it dcm Ansammęjn des ganzen Edel- 

metallgchaltes, wiihrend der halbe Kupfergehalt Yerloren 

gehen kann.

Im  Eng. and M in. Journ. tcilt L a n g  dic Resultate
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des Versuchschmelzens zu Keswick in Kalifornien m it 

Kupfererzcn von dem Iron Mountain m it; der Stein 

sollte gcbessemcrt und elektrolytisch gercinigt werden. 

D ic  Erze waren teils Oxydc, teils Sulfide; jene hielten 

wenig Schwefel (2 ,5 —-13,5 pCt.), iiberwiegend Eiscn- 

oxyd (48 ,2— 71,0 pC t.), unbedeutend Kupfer, aber 

Gold und Silber fiir  mehrere Dollar per Tonne; letztere 

bestanden hauptsachlich aus Scbwefelkies (45,5 pCt. S 

und 37 pCt. Fe) m it einem bisweilen 10 pCt. erreichenden 

Kupfergehalt. Der Kieselsauregehalt war gering, und 

Quarzzusćhlag notwendig; der Kupforgehalt der Be- 

sehiekung war nicht ganz 2 pCt. Der Ofen bildete 

eine Kombination von Wassermantel und Mauerwerk 

m it Herd, er war 1 5 x 3 '  weit und bis zu den Form 

an 7</2' tief. D ic  Gcblasewiirmc von 260 °C  erhielt 

man von der Schlacke. D a man des Bessemerns wegen 

auf einen Stein m it mindestens 40 pCt. Kupfer halten 

mufste, so war derselbe noch einmal durchzusetzcn. 

D ie nahezu Bisilikatsehlacke enthiclt 0,21 — 1,1 pCt. 

Kupfer; der Kupfervcrlust konnte prozenteal nicht an- 

gegeben werden, war aber ansehnlich, was m it so 

rcicher Schlacke auch erkliirlich ist. D ie Schmelzkosten 

per Tonne Erz erreichten 4,67 Doli.

D ic  Ofengase vom Kiesschmelzen bestehen haupt

sachlich aus Stiekstoff, schwefcligcr Siiure, Kohlensaure 

und Kohlcnoxyd, wenn man kohlcnstoIThaltiges Brenn- 

material benutzt, Wasserstoffgas und freiem SauerstolF; 

unbestiindige oxydierbaJe Verbindungen wie Schwefel- 

kohlenstolT und Schwcfclwasscrstoff kommen nicht vor.

Das fliiclitige Atom Schwefel, das aus dcm Schwefcl- 

kies frei w ird, und sublimierte Verbindungcn wie 

Schwefelblei, Bleioxyd, Schwefelerzen und dic Erz- 

feuchtigkeit gehen ais Rauch m it den Gasen fort. Gas- 

analyscn von Keswick ergaben:

1. 2. 3. 4. 5.

s o 2 . . =  9,01 12,80 10,00 19,30 3,43

co 2 . . =  10,85 10,84 6,50 6,25 11,56

co  . . =  3,27 0 0 0 0

I I  . . . =  2,35 — — — —

0 . . . =  0 1,52 4,62 2,50 2,00

N etc. . . =  74,52 74,84 79,46 71,95 71,95

100,00 100,00 99,98 100,00 98,95

Vcrschmilzt man griifscrc Mengen Schwcfelkies, so 

giebt jeder Satz dicke gelbe Schwcfcldampfc ab, die 

von Schwefelarsen mehr oder weniger dunkelorange 

gelarbt sind. Diese Farbę andert sich plotzlich, wcnn 

aller freie Schwefel Ycrfliichtigt ist und dann entweicht 

der Rauch m it klarer wcifser Farbo. Erze ohne dieses 

uberscluissigc Schwefclatom, z. B. Magnctkiesc, liefern 

bestandig einen weifsen Rauch. D ie Menge der Flug- 

asclie scheint beim Kiesschmelzen kleiner zu sein wie 

beim gewohnlichen Schachtofenbelrieb, was an der 

geringeren Menge gasfórmiger Vcrbrennungsprodukte 

liegt. D a  dic obersfen Bcschiekungssatze auch von den 

durchstromenden Gasen weniger beunruhigt werden, ist

auch das mecbanische Mitschlcppcn von freien Partikeln 

unbedeutender.

Z u  Kokomo, Col., varriicrte das Ausbringen des Ag 

zwischen 85 und 90 pCt. und des Goldes von 100— 103 pCt., 

wahrend Kupfer und Blei unbeachtet blieben. Den 

Stein konzentrierte man von neuem, um vcrschiifbar zu 

werden, und das erkliirt den hohen Silbervcrlust; foreierte 

Arbeit liefs tiiglich 100 t Erz behandeln. In  Leadville 

schmolz man m it folgenden Resultaten: die mittlere 

Konzcntration war 9,85 Erz gegen 1 Stein; tagliche 

Vcrarbeitnng 60 t E rz; Schmelzkosten, allcs inbegriffen, 

4,49 D o li.; Ausbringen 93 pCt. Silber und 95 pCt. Gold. 

Dieses sehlechte Resultat wurde der forcicrten Arbeit, 

mangelnder Geschieklichkeit und fehlenden Staubkammern 

zugeschriebcn; Koksverbrauch nicht angegeben. Das 

Vcrsuchsschmelzcn zu Toston unter S t i t c h  m it hcifsem 

Gcbliisc, aber ohne Flugstaubkammern ergab: Ausbringen 

von Ag 95,3 pCt. und von A u  101,6 p C t , Konzcntration

6 , 6 : 1 ;  die Schlacke hielt 31,1 g Silber pro Tonne und 

Spur von Gold; 35 t tagliche Verarbeitung. Mangel an 

Sulfiden beanspruchte einen Koksverbrauch von 3— 6pCt. 

vom Schmelzgutgewieht; die Schlacke hielt 41— 48 pCt. 

Kieselsaure. D ie Ofeneinrichtung und dic Erze waren 

fiir den Prozefs unpasscnd, das Erz hielt vicl Blendę und 

G lanz. Unter diesen Umstanden waren die erziclten 

Resultate gut zu nennen. Yersuche m it kaltem Geblase 

lieferten ein Ausbringen von 105,60 pCt. Gold, 86,19 pCt. 

S ilber, 97,59 pCt. Kupfer und 38,18 pCt. Blei; K on

zcntration 13,5 : 1. D ie Kosten waren in Kokomo und 

Leadville 2,79 D o li., in Toston 4,60 und in Bouldcr

4,00 Do li. fiir die Tonne Erz. D ie Iliittenanlagen 

kosteten: zu Boulder fiir 100 t Tagesleistung 49 729 Doli., 

zu  Kokomo ebenso 35 000 Doli., zu Leadville m it 

3 Oefen 200 000 Doli. S t i t c h  berechnet die Kosten 

fiir einen Ofen zum tiiglichcn Durchsetzen von 90 bis 

100 t auf 33 993 Doli.

Unverl)reiuil)ares Holz.
Ueber eine neue Erflndung, welchc auch fur den Berg- 

bau, namentlich fiir den Ausbau von Schśich ten , d ie  in 

der Niilie von MasohinenraUmen oder sonstwie feuergefahrlich 

gelegen sind, von Wiclitigkcit werden kann, berichtet das 

Centralblatt der Bauverwaltung wic folgt:

Am 3. d. M. fand in London im Parkę des Hurlingham 

Clubs eine Brandprobe mit einem chemisch behandelten 

Holze statt, die jeden, der ihr beiwohnte. iiberzeugen 

mufste, dafs es sieli dabei um eine der bedeutungsvollsten 

Neuerungen auf dem Gebiete der feuersicheren Bauweisen 

liandelte. Es waren zwei vollig gleiche, durchweg aus 

Holz gebaute einstockige Haiischen mit geviertrórmigem 

Grundrifs von 3,35 m Seitenliinge errichlet. das eine aus 

gewohnliehero, das andere aus unverbrennbar gemachtem 

Holze. Die Hauser standen auf vier Eekpfahlen, hatten 

einen 75 cm iiber der Erdoberflitche befindliclien Fufsboden, 

und das vierseitige Zeltdach lief in einen weiten, ebenfalls 

holzernen Schornstein aus, der, unten und oben offen, einen 

YorzUgliclien Zugschlot abgab. Der Iiaum zwischen dem
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Fursboden und der Erdoberfliiche war mit durclibrocłiencr 

Holzyerkleidung vcrschcn. Die Wandę waren aufsen und 

innon mit Brettern vcrkleidel, zwei derselben waren mit 

Thliren, zwei mit Fenstern durchbrochen. Beide Gebiiude 

wurden gleichzeitig in Brand gesteckt, was dadurch gescliali, 

dafs je ein an der Windseite derselben aufgeliaufter Slofs 

von olgetranktem llolz und Sagcspiincn angezundet wurde. 

Wic zu erwarten war, brannte das Haus von gewohnlichem 

Holze innerhalb einer halben Stunde yollstandig zu Asche. 

Dagegen war es unmoglich, das Haus aus behandeltem 

Holze in Brand zu setzen, trotz der dafiir aufserordentlich 

gecigneten Konstruktion, die mit ihren Oeflnungen unter- 

lialb des Fufsbodons den hohlen Wanden und dem grofsen 

Uolzsclilol im Daulie gewifs das hochste Mafs von Fcuer- 

gelahrlichkeit darstellte. Die Flammen umzUngelten das 

Gebiiude in heftigem Brande bis Uber das Dach, aber sic 

vermochtcn nur dio Oberfliiche der Bretter zu verkohlen, 

und der łiufsere Holzstofs brannte nieder, ohne dem Gebiiude 

einen anderen Schaden gethan, ais die durchbrochene 

Bretterverkleidung unterhalb des Fufsbodens, da, wo der 

brennende Holzstofs sie unmittelbar beruhrte, in geringem 

Mafse beschiidigt k u  haben. Mcrkwiirdiger ais diese That- 

sache war vielleicht der Uinstand, dafs dic Inncntemperatur 

des Hauscs, wahrend die Flammen des brennenden IIolz- 

stofses seine Aufsenseiten umloderten, durchaus unveriindert 

b lieb ; man konntc ruhig in das Gebiiude eintreten und 

durch ein Anlegen der lland an dio innerc Holzverkleidung 

sich Uberzeuiei], dafs nicht einmal dicse erwiirmt war. 

Nach Ablegung dieses Versuches wurde ein anderer vor- 

genommen. Im Innem des Gebiiudes war eine aus 2 */2 cm 

starken Brettern des chemisch behandelten llolzes gezimmerte 

Kiste aufgestellt und mit einem Stofs von olgetranktem 

Ilolze um- und iiberbaut. Der Stofs wurdo angeziindet 

und brannte um die Kiste lierum zu Asche, ohne dieser 

oder der inneren Holzverkleidung des Hauses irgend welchen 

Schaden gethan zu haben. Die Kiste war mit Druckheften 

gcfilllt, welche vollstiindig lieil, ja  nicht einmal erwiirmt, 

herausgenommen wurden.

An der vollstiindigen Unverbrcnnbarkeit des chemisch 

behandelten llolzes kann kein Zweifel bestchen. Dabei 

ist die ganz auffallende Urifahigkeit der Warmelęitung noch 

besonders zu vcrmerken. Die chemische Behandlung isl in 

Amerika erfunden und besteht darin, dafs dem Holze unter 

hohem Druck seine naturlichen Siifte entzogen werden und 

statt ilirer eine gesiittigte Losung von gewissen Salzen ein- 

geprefst wird. Acufserlich erleidet d;is llolz dadurch 

kcinerlei Veranderung, auch Geruch und Farbę werden 

nicht beeintlufst, nur das Gewicht wird etwas erhoht. Zur 

kaufmannischen Ausnutzung der Erfindung hat sich in 

England eine Aktiengesellschaft (The British Non-Flammablc 

Wpod Co. Limited, Nr. 2 Army & Navy Mansions, Vic.toria 

Street, London S. W .) gebildet. Die Kosten fiir die chemische 

Behandlung von 100 Gcvicrtfufs einzolliger Bretter betragen 

20 was etwa 2,10 *JL fiir das Quadratmeter aus-

macht. Das llolz soli in Amerika schon seit einigen 

Jahren eingefuhrt sein und sich fiirZwecke des Hauser- wie 

namentlich auch des Scliiffbaues vorziiglich bewiihrt haben.

Technik.
D ie  V e lna-B rike tts  besitzen nach Coli. Guard. eine 

calorische Kraft, welche die der gewijhnlichen Kohle um 

etwa 30 pCt. UbertrifTt, wie verschiedeno Yersuche bewiesen

haben. In den Briisseler Gasanstaltcn hat man gefunden, 

dafs ein Gemengc dieser Briketts und mit Petroleum an- 

gefeuchteten Kohlenstaubes 450 cbm Steinkohlengas pro Tonne 

ergab, dessen Qualitiit eine bessere wie die des gewohn- 

lichen Gases war. Neuerlich hat man in Pariser Anstallen 

die Erfahrung gemacht, dafs ein schlechtcr Brenustoff durch 

Zusatz von 8 pCt. obigen Gemenges 4000 bis 6400 Warme- 

einheiten erzeugt, sich also um etwa 33 pCt. verbessert 

und mit einer mitileren Kohle gleicliwerlig wird. Der 

Kessel dieses Etablissements yerbraucht in 3 Stunden 75 

bis 80 kg Kohlen, um einen Dampfdruck von 4 Atm. zu 

errcichen, wahrend 65 kg Anthrazitstaub in Brikcltforin, 

mit 8 pCt. Yelna gomengt, dcnselben Druck 3'/2 Stunden 

lang beibehalten liifst; man sparte also nahezu 30 pCt. 

Die Lokomótiycnheizung betrefTcnd scheinen die Resultatc 

auch zu befriedigen, da der Verdampfungseflekt von 1 kg 

dieser Briketts 8 1 Wasscr betrug. Dabei war das Feuer 

leicht zu leilen, es bildcte sich kcine Schlacke, sondern 

etwas weifse Asche.

ITeber G o ld  u n d  P la t in  in  N ik o lje - P am d in sk  

(U ra l) bringt 11. F. S t a l l i  in Nr. 40 der Chemiker- 

Zeitung, ein interessantes Referat, dem wir folgendes enl- 

nehmen :

Der Bcrgwerksbezirk gehiirt zum Verchaturschcn Kreise 

des Gouvernements Perm; er liegt ostlich des Uralgebirges 

und umfafst ein Tcrrain von 350 000 ha.

Das Gebirgsland bilden die altcren Eruptivgesteine, 

das Flachland krystallinische Schiefer, untcrdevonische 

Kalkę, eociine und posltertiiire Sedimcnte. Die letzt- 

genannten sind die Triiger der Gold- und Platin-Seifen. 

Von primaren Ablagerungen ist nur ein gold- und pyrit- 

fiihrender Quarzgang mit einem Goldgehalt von 30 g auf 

die Tonne Quarz unfern der Eisenhutte Suchogorsky auf- 

geschlossen.

Die Goldseifen sind in einer durchschnittlichen Miichtig- 

keit von 2 m ungefahr 2— 3 m unter der Erdoberfliiche 

in lchmhaltigen Sand- und Gerbllschichten erschiirft worden, 

naturgemiifs vornehmlich an Flufs- und Bachbetten, steilen- 

weisc auch an troeknen Orten. Der Verfasser schiitzt den 

Goldgehalt auf 1,55 g pro Tonne und die Ausdehnung 

des Lagers auf 200— 300 ha., Annahmen, aus denen sich 

eine Mcnge von 15 000— 20 000 kg Gold ergiebt.

„Platin wird im Nordwesten auf Kytlym, am Fufse 

des Kosmensky-Kamcn und im Suden des Bezirkes an der 

Kamenka und Kamenuschka erwaschen. An erslerein Fund- 

orte scheinen 01ivingesteine und Chromeisenerze das Muttcr- 

gestein des Platins zu sein, obwohl im Gestein selbst 

noch kein Platin gefunden wurde. Das Platin kommt 

hier in bis zu 1 inm grofsen, mehr oder weniger ab- 

gerundelen Kornern vor, die gewohnlich von Eisenoxyd 

angehaucht sind; auch finden sich manchmąl grofsere Knollen 

eines kornigen Aggregates von Platin und Chromeisenerz."

Die Platinproduktion an der Kamenka und der Kame

nuschka betrug im Jahre 1896 50 kg. Das Kytlymer 

Lager schiitzt der Vcrfasscr auf 20 000 cbm mit einem 

Durchschniitsgehalt von 7,5 g Platin pro 1 cbm.

Den Abbau dieser reichen Lageislattcn schiidert cr ais 

einen planlosen Raubbau, dic Aufbereitung ais primitiy 

und unwirtschaftlich. E. FI.

D io  IT uss igm ac łn in g  des F lu o rs  ist kurzlich —  wie 

1'Echo des mines mitteilt —  dem franzosischen Chemiker 

51. Moissan unter Mitwirkung des Engliinders 51. Dewar 

im Laboratorium des letzteren in London gelungen. Das
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Ejcpcrimcnt konnte nur in London ausgeftilirt werden, weil 

cs nur dort moglich war, gleichzeitig mehrere Liter ver- 

fltissigter Luft, die zu diesem Zwecke notig waren, zu er-

zeugen. Von dieser Fliissigkeit liefs man den Stickstoff

Ycrdunsten und mittelst des zurUckbleibenden flussigen 

SaucrstofTs liefs sich die Verfliissigung des Fluors be- 

werkstelligen. —

Das Fluor wurde durch Elektrolyse des in einer

Losung von Fluorwasserstoffsiiure befindlichen Fluorkaliums 

erhalten. Das Fluorgas wurde dann durch ein schlangen- 

formig gewundenes Platinrohr, welches durch eine Mischung 

von fester Kohlerisiiure und Alkohol abgeklihlt war, gefUhrt 

und dadurch von den mitgcrissenen Fluorwasserstoffdiimpfen 

befreit. Zwei weitere mit trockencm Fluornntrium an-

gefullte Platinrohren brachten dann dic Reinigung des Gases 

zum Abschlufs.

Das gereinigte Gas wurde dann mit Hiille von fliissigem 

Sauerstoff auf eine Temperatur von —  183° C. gebracht, 

ohne dafs eine VerflUssigung desselben eintrat. Aber rnerk- 

wurdigerweisc vermochte es in diesem Zustandc das Gas 

des kleinen Glasballont-, in welchem cs sich befand, nicht 

mehr anzugreifen. Wurde darauf Iiber dem umgebenden 

fiiissigen Sauerstoff die Luftleere hergcstelli, so sali man, 

sobald dic heflige Aufwallung sich vollzog, im Innem des 

kleinen Glasballons eine Fliissigkeit auftreten, welche bei 

dem darauf erfolgtcn Luflabschlufs eine hcllgelbc Farbę, 

aufwies und die Eigenschaft grofser Beweglichkeit hatte. 

Dic Verflussigung des Fluors fand hiernach uńgefiihr bei 

einer Temperatur von —  1 8 5 ° C .  statt.

Nach Entfernung des Kondensationsapparates stieg die 

Temperatur wieder, und die gelbe Fliissigkeit geriet in 

Wallung unter gleichzeitiger Entwicklung von Gas, welches 

die heftigen Reaktionen von Fluor zeigte. Im Anschlufs 

hieran wurde noch eine Reihe von Versuchen Uber die 

Einwirkung des fiiissigen Fluors auf andere Korper vor- 

genommen, dic bisher aber nocli nicht zum Abschlufs 

gekommen sind. St.

H u lfe le is tt in g  b e i V e rb re nn u ng en . Unter dem 

Naincn ;jDr. v. B a r d e l c b c n s  B r a n d b i n d e "  ist seil 

kurzem ein Priiparat in den Handel gekommen, welches 

die Beachtung des Arztes und des Laien verdicni. Dasselbe 

besteht in einer Verbaudbinde, welche mit einem pulvcr- 

forinigen, hydrophileu Antiseplikum sozusagen impragniert ist.

Dic durch Vcrbrennung entstandenen Verletzungen zeigen 

verschiedene EigentUmlichkeiten, welche bei der Behandlung 

zu berueksichtigen sind.

Dic Art der Entstehung garantiert eine urspriinglich 

nseptische Wunde; audererseits bietet die oft sehr grofse, 

durch Zerstorung, resp. blasenf3rmige Abhebung der Ober- 

liaut entstandenc, mit seriisem Wundsekret durcht iinkte 

Wundfiiiche einen yorzUglichen Nahrboden fur hinzutrelende 

infektiose Kcim£v Es ist daher sehr wesentlich, dafs dic 

Wunde inoglichst bald unter Anwendung eines Antisep- 

tikums von der Aiifsenwelt abgesclilossen werde. — Giflige 

Antiscptica, wie z. B. Sublimat, Karbol, Jodoform, sind 

meist nicht anwendbar, weil die grofse Ausdehnung und 

starkę Aufsaugungsfiihigkeil der Wundflache dic Gcfahr 

einer Vergiflung nahelegt. —  Da infolge des intensiven 

Reizzustandes starkę serBse Ausschwilzungen zu erfolgen 

pflcgen, so ist die Anwendung eines aufsaugenden und

dabei inoglichst wenig verklebenden Mittels angebraeht; 

dieses mufs żugleich ein inildes, reizloses Deckmiltel fur 

dic Wundflache sein, da in derselben die ganzen Ilaut- 

nerven - Endigungen blofsliegen, wodurch sich die grofse 

Schmerzhaltigkeit der Brandwundcn erkliirt. —1 Diese 

Gesichtspunkte sind bei der Anfertigung der v. Bardelebens 

Brandbinden hauptsiichlich berUcksichtigt: Das angewendele 

Antiseptikum, Wismut mit Amylumpuder, ist ungiftig, dabei 

sehr wirksam; es ist ein mildes, reizloses Pulver, welches durch 

Aufsaugnng der flUssigen Wundsekrete austrocknend wirkt 

und fiir die freiliegcnden Nervenendcn ein sclunerzlinderndes 

Deckmiltel bildet.

Der Hauptvorzug der Brandbinden besteht aber darin, 

dafs durch die Vereinigung der cigeiitlichcn Wundhęilmiltel 

mit der Yerbandsbinde, auf dem Wegc der Impriignierung, 

ein so einfachcr, leicht handlicher Apparat entstanden ist, 

dafs bei der inUhevollen Behandlung der Brandwundcn 

sehr vicl Arbeit und Zeit damit erspart werden kann, und 

dafs im Notfalle auch der Laie nach beiliegender Gebrauchs- 

anweisung densclben sofort anwenden und so dic Gcfahr 

einer oft gefahrlichen Infektion crhcblich herabmindern kann.

Eine Gefalir konnte indesscn die Anwendung dieser 

Brandbinden durch Laien mit sich bringen: dnfs namlich 

der Laie eine etwa schon geschehene oder hinzutrelende 

Infektion nicht erkenne, resp. im Vertrauen auf den Ver- 

band nicht rechtzeitige IlUlfe in Anspruc.lt cchme. —  Bei 

hinzutretender Eiterung ist namlich sofortige Entfernung 

der Bindę uud anderweitige Behandlung eiforderlich.

Dr. M.

GcsetzgeTbuug und Ycrwaltung.
A u fse rgew o łm liche s  W a h lr e c h t  der Forensen  

nach. § . 16 der W os tfa lise hen  Land-  u n d  §. 8 der 

S tad te o rd nu n g . Der §. 16 der Landgemeindeordnung 

fUr Westfalen vom 19. Miirz 1856 bestimmt:

„W er in einer Gemeinde seit einem Jahr mehr ais einer 

der drei hochstbesteuertcn Einwohncr sowohl an direkten 

Staats- ais an Gemeindeabgabcn enlrichtet, ist, auch 

ohne im Gemeindebezirk zu wohnen oder mit einem 

Wohnhause angesessen zu sein, zum Stimm- und Walil- 

reclit bcrechtigt, falls bei ihm die ubrigen Erfordernisse 

dazu Yorhanden sind. Eben dies gilt von juristischen 

Personen, wenn sie in einem solehen Mafse in der 

Geineinde besteuert sind."

Dasselbe bestimmt hinsichtlich der Stadtgemeinden der 

§. 8 der Stadteordnung Tur Westfalen vom 19. Miirz 1856.

Bei dem Erwerb dieses im §. 16 der Landgemeinde

ordnung vorgesehenen Wahlrechtes war bisher dic Anrcchnung 

des auf den forensalcn Besilz oder Betrieb cntfallenden 

Teils der Staatsclnkommensteuer dann zweifelhaft, wenn 

dieser Teil nufserhalb der Foicnsalgemeinde an die slaatliche 

ilebungsstelle gezahlt wiirde.

Verneint wurde die Zulassigkeit dieser Anrechnung 

yon dem Oberverwaltungsgerichte in dem im Jahrgang X V

S. 531 des preufsischen Verwaltungsblattes abgedrucklen 

Erkennlnisse, fUr das Geltungsgebiet der Sliidteordnung fiir 

Westfalen und zwar mit der BegrUndung. dafs der § . 8 

a. a. O. das cntscheidende Gewicht niclit auf das Vor- 

handensein des besteuerten Objekts innerhalb der Gemeinde, 

sondern auf das Entrichten der Steuer in dieser gelegt habe.



Anerkannt ist die Zulassigkeit der Anrechnung der 

Staatsabgaben, auch wenn sie auswarts entrichtet werden, 

erst durcli das Endurteil des Obervenvaltungsgcrichtes vom

3. Februar 1897.

Das Obcrvcrwaltungsgćricht ist von der friilieren Auf- 

fassung abgegarigen' im Ilinblick auf die neuere Gesetz- 

gebung, insbesondere die beiden Gcsctze voin 29. Juni 

und vom 14. Ju li 1893.

Iii dem letzteren, die Aufhcbung diiekter Staatssteuern 

betrelTendcn Gesetzc ist durcli §. 5 vorgesclirieben, dafs 

bei dem aufser Hebung gestelUen Realsteucrn, soweit von 

diesen die Begriindung von Ileclitcn und Pflichten abliangt, 

dic veranlagten an Stelle der entricliteten treten. Hiermit 

sei unvercinbar, —  so fiihrte das Oberverwaltungsgcricht 

aus —  dafs es fiir die Anreclmung des aus den forensalen 

Besitz oder Betricb entfallenden Teils der Staatseinkommen- 

steuer auf die Entrichtung innerhalb der Forcnsalgetncindc 

ankommen sollte, zumal die Wolinsitzgemeinde, in der die 

thatsiichliche Zalilung erfolge, diesen Teil der Einkommen- 

steuer nacli der positivcn Vorschrift des §. 27 Landgemcinde ■ 

ordnung ebenfalls nicht anrechncn diirfe.

Wenn ferner das Wahlanderungsgesctz vom 29. Juni 

1893 das Wahl recht bemesse nach dem Umfange der dem 

Gemcinwesen gemachten Leistungen und von diesem Gesiclits- 

punkte aus die auf den Forensalbesitz entfallenden Teile 

der Staatseinkoinmensteuer bei Aufstellung der fur den

Umfang des koinmunalen Wahlrcchls mafsgebcnden Gcmeinde- 

wahlcrlistcn zur Anrechnung gelangen liefse, so miisse das 

gleiche gelten, wo es sich um die Yoraussetzungen fiir dic 

Entstehung des Wahlrechts handle.

Aus der oben angegebenen Entsclieidung des Ober- 

verwaltungsgcrichtcs vom 3. Februar 1897 ergeben sich 

demnach folgende heute mafsgebenden Grundsalzc:

Zum lirwcrbe des aufsergewohnlichen Wahlrechles aus 

§ . 16 der Landgcmcindeordnung fiir Westfalen und §. S 

derStiidteordnung ist erfordcrlich, dafs der Korensc (juristische 

Person), wahrend der ganzen Dauer des der Auslegung der 

Wahlerliste voraufgehenden Jahres in der Gcmeinde sowohl 

an direkten Staats-, ais auch an Gemcindeabgaben mehr 

ais einer derjenigen drei Gcmeindeeinwohner, die je  zu 

den Staats- oder Gemcindeabgaben am hochsten heran- 

gezogen waren oder sind, cntrichtet d, li. von seinem in 

der Gcmeinde bcfindlichcn Besitze oder Betriebe besteuert 

war und ist.

Bei den Staatsabgaben ist ihm der auf den forensalen 

Besitz oder Betricb entfallenden Teil der Staatseinkommcn • 

steuer, wenngleich dieser auswarts gezahlt wird, ebenso 

anzurechnen, wie gemafs §. 5 des Gesetzes vom 14. Ju li

1893 die staatlich vcranlagten Grund- oder Gewerbcsteuern, 

obwolil dicsc fiir den Staat nicht mehr erhoben werden.

II.

Yolkswirtschaft und Statistik.

U ebersich t der S te in k o h le n p ro d u k t io n  im  O berbergam tsbez irke  D o r tm u n d  im  I I .  Y ie r te lja h re  1897.

Im  II. Yierteljahre 1896 Im I I .  Yierteljahre 1897 Daher im 11. Yierteljahr 1897
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1 OsnabrOck incl. Staats- 
werk Ibbenbiiren . 6 52 825 47 548 1 476 6 56 710 53 494 1536 3885 5 946 60

2 Recklinghausen 8 913 792 913 824 12 824 9 1 032 204 1 032 744 15 7S4 i 118412 118 920 2960 - — — —

3 Ost-Dortmund . . . 9 634 424 633 880 10 166 10 700 144 701 279 11 432 i 65 720 67 399 1266 - — — —

4 West-Dortaumd . . 10 644 927 648 322 10 566 10 726 942 726 317 11 503 — 82 015 77 995 937 - — — —

5 Sud- Dortmund . . 15 566 799 567 429 10 248 14 656 986 656 690 10849 — 90 187 89 261 601 1 — — —

6 W i t t e n ..................... 15 523 8S3 524 843 9113 14 561 S06 561 691 9 191 — 37 923 36 848 78 1 — — —

7 Itattingen . . . . 18 500 603 502 996 8 659 18 489 295 493 258 8 742 — — — S3 _ 11 308 9 738 —

8 SOd-Bochum . . . 11 546 684 549 569 9189 11 542 407 542 043 9 155 — — — - 4 277 7 526 34

9 Nord-Bochum . . . 6 566 752 56S350 9 099 6 600 633 600 836 9 671 — 33 881 32 486 572 - — — —

10 H e r n e ..................... 7 800 182 804 804 11613 7 872 164 875 959 12530 — 719S2 71 155 917 - — — —

11 Gelsenkirchen . . . 6 823 364 823 822 12 105 6 911092 911 811 12 957 — 87 728 87 989 852 - — — —

12 Wattenscheid . . . G 656 910 654 466 10 042 6 748 121 748 621 11281 — 91211 94 155 1-239 _ — — —

13 Ost-Essen . . . . 5 780 686 783 440 9 615 5 822 980 823 995 10 497 — 42 294 40 555 882 _ — — —

14 West-Essen . . . . 8 949 546 951 349 12 668 8 1054 941 1 055 903 13S63 — 105 395 104 554 1195 _ _ — —

15 SSd-Essen . . . . 10 494 039 492 005 6 923 11 513 518 509 336 7 270 i 19 479 17 331 347 __ _ — —

16 W e rd e n ..................... 9 113311 114859 1 671 11 135 267 13S 643 1966 2 21 956 23 784? 295 __ _ _ —

17 Oberhausen . . . . 12 860 901 866 637 12 359 12 937 452 942 955 14 092 — 76 551 76 31S 1733 — — — —

Sa. im ganzen Ober
bergamtsbezirke 161 10 429 628 10 448 143 158 336 164 11 362 662 11 375 575 172 319 5 948 619 944 696 14017 2 15 585 17 264 34

In Wirklichkeit mehr 
weniger | 

Fórderung im I Vierteljah 
,, I. Halbjahr

1
1S97 . . 

1897 . .
11 715 075 
23 077 737

3 933 034 927 432! 13983

i S

— ; —
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K o h le n b e rg b au  im  O berbe rgam tsbez irk  C la u s th a l 

fu r  das 2. Y lo r te lja h r  1897.

Ste i nkoh len .  Braunkoh len .
Zahl d. 1.2. Quart.l897betr.Werke 7 30

,, „ ,, ,, ff beseb. Arb. 4 410 1353
Bestand am Anfange desQuartals 2 505 t 4 233 t

Neue Einnahme (Forderung) im

Laufe des 2. Quartals . . . . 164 866 t 89 963 t

Summę 167 371 t 94 196 t

A u s g . im  I . a u f e  d. 2. Q u a r t .

a. Deputate an Arbeiter . . . 238 t 44 t

b. Absatz durch Verkauf . . 154 748 t 74 761 t

c. Selbstverb. inki. llaldenverl. 10 248 t 11 053 t

Summę 165 234 t 85 858 t

Bestand am Ende des Quartals 2137 t 8 338 t

Elnnahmewert der yerk. Kohlen 1 347 127 J t . 252 209 J t .
Durchschnittspreis fur die Tonne 8,71 J t . 3,37 J i .
I m 2. O u a r t a le  1896 b e t r u g :
Die neue E innahm e. . . . . . . 165 576 t 85 808 t

Zu- (Ah-)nahme.............. (710 0 4155 t

Der Absatz durch Verkauf . . . 155 565 t 72 529 t
Zu- (Ab-)nahme . . . . (817 t) 2 232 t

Der Bestand a. Ende d. Quartals 1 020 t 13 538 t
Zu- (Ab-)nahm e.............. 1117 t (5 200 0

DerEinnahmewert d.verk.Kohlen 1 309 474 J t . 222 319 J t .
Zu- (Ab-)nahme . . . . 37 653 J i . 29 890 J t .

Der Durchschnittspreis f.d. Tonne 8,42 J t . 3,07 J t .
Zu- (Ab-)nahme.............. 0,29 J t . 0,30 J i .

In  den  e rs ten  zw e i Q u a rt. 
b e t ru g :

)V . I 1897 324 239 t 200 575 t
Die neue Emnahme . | 18% 322262 t 187 773 t

r, n  , , , V t  fJ 1897 303 145 t 170 376 t
D er Absatz durch Yerkaufj jggg 299 477 t 157 354 t

P ro d u k t io n  der deu tschen  H ocho fenw erke  im

J u n i  1897. (Nach Mitt. d. Vcreins deutscher Eisen- und 

Siahl-Industrieller.)

B e z i r k

o O
rfc2 o 
« g 

p s  . s  
f* 
V__J

Produktion 
im Juni 
1897 

t

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 16 28 906

Puddel-

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
25 44 375
10 30 408

Roheisen Kónigrcich S a c h s e n ....................

und Hannover nnd Braunschweig . . 2 1025

Spiegeleisen.
Bayern, Wiirttemberg u. Thflringen 1 2 510
Saarbezirk, Łothringen u, Luxeinburg 9 32 381

Puddelroheisen Summa 63 139 605
im Mai 1897 62 141 689
im Juni 1896 63 138 699

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 4 31S26

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen- 
Nassau .............................. ..... . 2 591

Bessemer- Schlesien........................................ 1 3 429

Roheisen. Hannover und Braunschweig . . 1 3 480
Bayern, Wurltemberg u. Thuringen 1 1 3S0

Bessemer Roheisen Summa 9 40 706
im Mai 1897 9 50 051
im Juni 1896 9 44 364

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 13 106 056

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen- 
Nassau ........................................ 4 1773

Thomas- Schlesien........................................ 3 15 114
Hammer und Braunschweig . . 1 16 542

Roheisen. Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 1 4 010
Saarbezirk, Łothringen u. Lusemburg 14 130 9S0

Thomas-Roheisen Summa 36 274 475
im Mai 1897 37 292 943
im Jnni 1396 35 263 425

'
B e z i r k

W
e
rk

e
(F

ir
m

e
n
) Produktion 

im Juni. 
1897 

t

Giefserei- 

Roheisen 

u. Gufswaren 

1. Schmelzung

Rheinland - Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und llessen-

llannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wiirttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Łothringen u. Luxemburg

11

4
5 
2 
2
6

41895

11200 
3 451 
5 120 
2256 

23 595

Giefserei-Roheisen Summa 
im Mai 1897 
im Juni 1896

30
30
28

87 517 
94 930 
68 643

Z u s a m m e n s t e i 1 u n g.

Bessemer - Roheisen . . ....................................
Thomas-Roheisen..................................................

139 605 
40706 

274 475 
87 517

Produktion im Juni 1897 ................................... . 542 303

G esam te ise np ro du k tio n  im  D eu tschen  R e iche . 

(Nacli Mitt. d. Yereins D eu tsche r  Eisen- u. Stahlindustrieller.)

1897 P
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1 n T o n n e n

Januar 4 , 136 495 47 481 295 047 85 341 564 364
Februar , , , . 129 682 39 951 267 756 82 570 519 959

140 913 47 463 298 243 88 614 575 233
April . . . , 140 823 44 992 285 541 88 987 560 343
Mai . 141 689 50 051 292 943 94 930 579 613
Juni . . » • 139 605 40 706 274 475 87 517 542 303

Jan. bis Juni 1897 829 207 270 644 1714 005 527 959:3341815
1896 854 126 246 380 1574 379 436 719 3111 604
1895 782 822 232 505 1384 921 435 116:2835 364

Ganzes Jahr 1896 1689 200 515 352 3252765 903 665 6360 982
n jj 1S95 1524 334 444 495 2S9S 476 921 493 [5788 79S

J a h r b u c h  f iir  d e n  O berbe rgam tsbez irk  D o r t

m u n d . Von Dr. jur. W e i d t m a n ,  Kgl. Oberbergrat a. D. 

zu Dortmund. Dritter Jahrgang. Essen, G. D, Baedeker. 

1897. Preis 10 d t .
Das Ersclieinen des dritten Jahrgangs dieses Werkes, 

welches nach den Akten des Konigl. Oberbergamts zu 

Dortmund und mit Benutzung anderer aulhentischcr Unter- 

lagen zusammengestellt ist, war seit liingerer Zeit ein 

dringendes Bediirfnis, da seit dem Ersclieinen des zweiten 

Jahrgangs in den Yerhaltnissen der Zechen des Oberbergamts- 

bezirks Dortmund, insbesondere nach dem Auftreten der 

gunstigen Konjunktur eine grofse Zahl einschneidender Yer- 

anderungen eingetreten sind, iiber die sich weitere Kreise 

mangels authentischen Materials nur schwer unterrichten 

konnten. In dankenswerter Weise ist das Buch durch eine 

Reihe von neu aufgenommcnen Angaben vervollstiindigt 

worden, so dafs es in seiner heutigen Gestalt ein voll- 

kommenes Nachschlagewerk fur jeden ist, welcher in irgend 

welcher Weise mit dem Bergbau des Rulirbezirks in Beziehung 

steht. Insbesondere diirftc dasselbe fiir Bergbeamte, Dirck- 

toren, Gewerken, Aktionare und Bankgeschafte geradezu unent- 

behrlich sein. Aufserdem hat das Bucli auch ein allgemeineś 

yolkswirtschaftliches Interesse. Den llauptteil nimmt, wie bis

her der Abschnitt, „die Bergwerke etc. in alphabetischer 

Ordnung“ ein. Die Naclirichten, welche iiber die einzelnen 

Werke gegeben werden, sind gegen friiher wesentlich vcr- 

vollstiindigt, so haben bei der Mehrzahl derselben die 

Rechnungsabschlussc und Bilanzen, sowie die Selbstkosten- 

satze in den letzten 7 Jahren Aufnahme gefunden. Auch 

sind die letzthin ausgelosten Nummern der Grund- und
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Obligationsschulden aufgefiihrt. Im ersten Teile haben 

namentlich die Mitteilungen iiber die Syndikate des Ruhr- 

kohlenbergbaues entsprechend ihrer grofsen wirtschaftliclien 

Bedeutung eine wesentliche Ergiinzung erfaliren. Das Statut 

des Rheiiiiscli-Westfiilisclien Kohlensyndikats und der Ver- 

trag zwischen denselben und den zum Syndikat gehorigen 

Zechen sind im Wortlaut zum Abdruck gelangt. Ganz 

neu sind die Angaben iiber die im Jahre 1895 gegriindete 

Deutsche Ammoniak-Verkaufs-Vereinigung zu Bochum. Die 

Polizeivcrorduungen des Konigl. Oberbergainta zu Dortmund 

sind yollstandig wiedergegeben. Reiclihaltiges statistisches 

Materiał iiber Produktion, Preise und Loline erhohen den 

Wert des v6rtrefTlichen Werkes. Die Beigabe einer kolorierten 

geognostisclien Uebersichtskarte des Ruhrkohlenbeckens ist 

ebenfalls mit Freuden zu begriifsen. Die bewiihrte solide 

Ausstattung des Buclies ist die gleiche geblieben.

G o ld p ro d u k t io n  a n i W itw a te rs ra n d  (Transvaal). 

W ie der englische Economist bericlitet, liat cin stetiger 

Fortsciiritt in der Golderzeugung des Witwatersranddistriktes, 

welcher seit September vorigen Jahres ununterbrpchen sich 

gezeigt hat, aucli im Monat Jun i statlgefunden. Die Pro

duktion betrug in diesem Monat 251 529 Unzen & 81,1 g, 

d. i. 3224 Unzen mehr ais im Monat Mai d. J ., und 

57 889 Unzen mehr ais in dem entspreclienden Monat des 

Vorjahres. Nachfolgende Uebersicht giebt die Produktions- 

zahlen seit dem Jahre 1893:

1897 1896 1895 1894 1893

Unzen Unzen Unzen Unzen Unzen

Januar . . . 209 832 148 178 177 463 149 814 108 374
Februar . . . 211 000 167 018 169295 151870 93 252
Marz . . . . 232 067 173 952 184 945 165 372 111-474
April . . . . 235 698 176 707 186 323 168745 112 053
Mai . . . . 248 305 195 008 194 580 169 773 116 911
Juni . . . . 251 529 193 640 200 941 168162 122 907
Ju li . . . . — 203 873 199 453 167 953 126 169
August . . . — 213 418 203 573 174 977 136 069
September . . — 202 561 194 764 176 707 129 585
Oktober . . . — 199 889 192 652 173 378 136 682
November . . — 201 143 195 218 175 304 138 640
Dezember . . — '206 517 178 428 182 104 146 357

Sa. 1388431 2 281 874 2 277 635 2 024 159 1478 473

Das erstc Ilalb jahr 1897 liat m ith in die gleiclien

Perioden der Vorjahre siimtlich erheblieh iibertrofien, die 

des Jahres 1896 um 333 928 Unzen.

S te ig e rung  de r K o h le n e in fu lir  n a c h  U nga rn .

Die Einfuhr der ausliindischen —  osterreichischen und 

preufsischen —  Kohle in Ungarn nimmt, trotz der fort- 

wiihrenden Steigerung der heimischen Kohlenforderung, stetig 

zu, was mit Recht sowolil auf ununterbrochene Entwickelung 

des Eisenbahnverkehrs, ais auch auf die Hebung der 

heimisclicn Industrie schliefsen liifst. Welche Zunahme dic 

Einfulir an Kohle aufzuweisen hat, ist aus der nachstehenden, 

der Ztg. d. Yer. deutscher Eisenbahnverw. entnommenen 

Tabelle ersichtlich.

Es wurden nach den Linien der ungarischen Staats- 

balinen an Kohlen verfrachtet:

1896

t

1895

t

von Mahrisch-Ostrau, dem Ostrauer Kohlen-
revier und Ilruschau . . 207 233 213 279

Ton Drbrau und Karwin . . . . . . . 533 776 388 964
738 141 475 889

zusammen 1 479 150 1 078 132

Die Steigerung betrug sonach 401 018 t, was etwa

8 pCt. des Gesnmtverkelirs ausmacht.

K oh le n- A us fuh r n a c h  I t a l ie n  a u f  der G-otthard' 

b a h n  im  M o n a t J u n i  1897.

V ersand s t a tione  n Chiasso

t

Ueber

Łuino

t

Locarno

t

Total

t

150 100 250
Ton der Heydt . . . . 100 100 — 200
Lutgendortmimd . . . . 230 130 — 360
Oberhausen........................... 200 40 10 250

175 50 — 225
Ueckendorf-Wattenscheld 170 70 — 240
W a n n ę ................................ 155 265 — 420

50 50 — 100

Total 1 230 805 10 2 045
Vom l.Jan.bisEndeJuni 1897 8 408 6 080 200 14 688

D ie K ris is  in  der c h ile n ischen  S a lpe te r in du s tr ie . 

Die scliwere Drepession, die schon seit liingerer Zeit auf 

der Salpeterindustrie lastet, bat kiirzlich auch dem Kongrefs 

von Chile Anlafs gegeben, sich mit Mitteln zur Abliilfe zu 

befafsen. Der Priisident hatte dem am 1. Juni  erofineten 

Kongrefs eine Botschaft vorgelegt, in der dargethan wuide, 

dafs die Krisis nicht voriibergehendcr Natur sei; sie sei 

entstanden aus einer erhebliclien Ueberproduktion und dcm 

rapide gewachsenen Wettbewerb mit anderen Dlingemilteln, 

unter denen das schwefelsaure Ammoniak die erstc Stelle 

cinnimmt, und deshalb konne der so schwer daniederliegenden 

Salpeterindustrie nur geholfen werden, wenn man dem 

Salpeler grofseren Absatz verschaffe. Bestrebungen, welche 

darauf hinzielen, durch eine Erhohung des Preises die 

Industrie wieder zu heben, miifsten ihren Zweck verfehlen, 

da jede solehe Preissteigerung nur den Konsum von Salpeter 

einschranken und ein anderer, billigerer Dilngeinittel afi- 

regen wiirde. Demgemiifs ersuclite der Priisident, ihn zu 

ermiichtigen, 1 pCt. der Salpeterzolle fur eine grofsere 

Keklame im Interesse der Salpeterindustrie zu vorwenden 

und aufserdein fiir diesen Zweck noch jahrlich 26 000 Pfd. 

Sterl. zu bestimmen, von denen 14 000 Pfd. Sterl. durch 

die Nitrate Association zur Verwendung gelangeu sollen.

(National-Ztg.)

M u n zp ra g u n g . Auf den deutschen MiinzstiUten sind 

im Monat J u n i  d. Js. gepriigt worden: 3 866 940 d i. in 

Doppelkronen, 79 040 tJL  in Kronen und 5003,38 JL  in 

Einpfennigstucken. Die Gesamtauspragung an ReichsmUnzen, 

nach Abzug der wieder eingezogenen Sttickc, bezifferte sieli 

Ende Jun i d. Js. auf 3 145 374 195 J i .  in GoldraUnzen, 

494 227 082,90 JC . in Silbermiinzen, 55 611 383,00 J L  

in Nickel- und 13 483 323,25 JL  in Kupfermiinzen.

Yerkehrswesen. 

K oh le nb ew e gu n g  in  dem  R u h ro r to r  H a fen . 

A. K o h l e n - A n  fu lir.

auf der 
Eisenbahn 
Tonnen

auf der 
Ruhr 

Tonnen

Summę

Tonnen

346 754,00 — 346 754,00
» „ 1396 .............. 379 590,00 — 379 590,00

Vom 1. Jan. bis Juni 1897 1 991 547,00 — 1 991 547,00
n 1. » ,  » 1896 1 956 818,04 — 1 956 818,04
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U. Koh lcn-Abfuhr .

Koblenz Koln Dusseldorf Kulirort

und oberhalb und oberhalb und oberhalb und oberhalb

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

im Ju n i 1897 206 628,10 1 650,30 157,50 6 454,30
„ 1896 235 792,65 2 001,30 150,00 3 664,45

V. 1. Jan. bis

Jun i 1897 1 161 527,30 12 353,45 848,25 28 839,95
Entsp. Yorjahr 1 233 280,70 14 139,70 573,20 21 782,15

Nocli: B. K o h l e n - A b f u h r .

Bis zur 
holi. Gronze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

Im Juni 1897 
„ „ 1896

V t Jan. bis 

Jun i 1897 
Entsp. Vorjahr

K o h lo n b i

2 550,85
3 049,60

13 283,05 
10 711,95

sw o g u n g  i  

A. K o

73 768,50 
99 004,20

511172,05 

531 243,30

n  d o m  D i

h 1 e ń  - A  n

39 107,90 
30 393,40

170 684,85 
152 599,05

l is b u r g o r  

u li r.

■330 323,45 
374 055,60

1898 708,90 
1 964 330,05

H a fe n .

auf der 
Eisenbahn 
Tonnen

Auf derltubr 

Tonnen

Summo

Tonnen

im Juni 1897 . . . .
„ „ 1890 . . . .  

Vom 1. Jan. bis Juni 1897 

„ 1. „ „ „ 1896 

B. Ko

166 265,00 
175 155,00
813 375,00
814 824,00 

h le n - A b f t i h r.

—

Koblenz 

und oberhalb 
Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

DBsseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Duisburg 
und oberhalb 

Tonnen

im Juni 1897 

n n 1896 
V. 1. Jan. bis 
Juni 1897 . 

Entsp. Yorjahr

145 326,00 
144 650,95

648 961,00 
666 342,15

B. Ko

1 020,00 
815,05

14 707,00 
•10 118,10

li 1 e n - A  b f uh  r.

1 173,00
2 580,00

9 238,00 
14 070,00

lSis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen

Summę

Tonnen

im Junt 1897 

„ „ 1896 
V. 1. Jan bis 
Juni 1897 . 

Entsp. Yorjahr

T ra n s p o  

K a n a ł .  Die 

gesellschaft 1 

einen Prospel 

Kreise versan 

Aktienkapital 

bemessen lin 

Ti 1000 UC. 

25 pCt. einz

642,00
249,15

2 395,00 
848,75

etgese llscb  

Kommissu 

tir den Do 

ct iiber da 

dt, aus den 

der Gesel 

d soli du 

jeschafft we 

uzahlen sii

13 702,00 
16 459,60

71 399,00 
74 541,90

a f t  f u r  d  

)n zur Bil 

rtmund-Ems 

s Unternehr 

i wir folgę 

lschaft ist 

rch Ausgal 

rden, wovon 

d. Die G i

2 548,00 
4 819,75

27 203,00 
22 128,35

e n  D o r tm  

dung einer 

kanał hat 

nen an die 

ides hervor 

auf 2 M ili 

)e vou 2C 

bei der Ko 

sellschaft

164 411,00 
169 574,50

773 903,00 
788 049,25

u nd - E m s-

Transport- 

vor kurzem 

beteiligten 

ieben. Das 

ionen Mark 

00 Akti3ii 

nstituierung 

jeabsichtigt,

durch dic BesofflilTung geeigneten Schiffsmaterials den Kanał, 

welcher im Laufe des Jahres 1898 betriebsfiiliig wird, 

nutzbar zu machen.

Die Schiffe soilen den Abmessungen des Kanals ent

sprechend derart gebaut werden, dafs dieselben nicht nur 

auf dem Kanał, sondern aucli auf dessen etwaiger Ver- 

langerung bis zum Ithein und auf dem Rhein selbst rorteilhaft 

Verwendung finden kSnnen.

Dic zu erwartenden Transportinengen berechnen sich, 

nach dem Prospekt, wie folgt:

Der Bedarf an schwedischen Eisenerzen bełiiuft sich bei

den vorcrst fiir den Dortmund - Emskanal in Bctracht 

kommenden Ilochofenwerken:

bei 30 pCt. Zuschlag zur Mollerung auf jahrlich 320 000 t,

»  25 „ „ „ }) „  260 000 1.

Werden von letztercm Quantum fiir die ersten Betriebs- 

jahre nur 3/t ais iiber den Kanał reisend angenommen, so 

erhiilt man ein Transportąuantum von ca. 200 000 t jahrlich, 

vou anderem Massemnaterial ais Holz, Getreide, Petroleum etc. 

ganz abgesehen. In umgekehrter Ilichtung kann man aber 

wohl auf eine gleich grofse Menge an Kohlen, Koks, Eisen 

uud Stahl, Ziegelsteinen, Thomasmehl, Baumaterialicn etc. 

rechnen.

So sind nach den Gcschiiflsberichten des Kokssyndikates 

in Bochum allein an Koks im Jalire 1895 110 000 t und 

in 1890 135 000 t nach Dśinemark, Skandinavien und 

Rufsland ausgęfiihrt worden, und hat das Kohlensyndikat 

in 1895 44 000 t und in 1S96 105 500 t nacli den vor- 

stehenden Liindern und den deutschen Ostscehiifen auf dem 

Seewege gehen lassen.

Nach zuverłassigcn Angaben sind weiter via Leer nach 

den deutschen Ostseehiifen im verllossenen Jahre trotz der 

gegeniiber dem billigeu Rheinwege iiufserst ungunstigen 

Bahntarife noch ca. 8000 t Eisenwaren gegangen, wiihrend 

Ende der 1870er Jahre, ais bei der prcufsisehcn Staatsbalin- 

Yerwaltung Ausnahinetarife nach den Emshafen bestanden, 

jahrlich ca. 30 000 t dieser Materialien iiber dort zum 

Versand kamen.

Es wird hier noch hinzugefiigt, dafs auf Grund von 

Informaiioncn, welche die beteiligten Handelskreisc gegeben 

hatten, nacli dem Jahresbericht der llandelskammer zu 

Dortmund fur 1894 folgende Angaben fiir den kilnftigen 

Yerkehr auf dem Kanał gemacht worden sind.

Die YOrausaichtliche demniichstige Ausfuhr wurde be- 

rechnet mit:

100 000 t Eisen,

45 000 t Thomasmehl,

480 000 t Kohlen und Koks,

160 000 t Briketts, 

zusammen 785 000 t.

Demgegenuber die voraussichlliche Einfuhr mit:

44 000 t Pech,

16 000 t Nutzholz,

115 000 t Grubenholz,

100 000 t Getreide,

60 000 t Kolonialwaren,

350 000 t Erze, und nach Yollendutig der im

Bau begriffenen weiteren Hochijfen

des in Frage kommenden Bezirlcs 

weitere 100 000 t Erze, 

zusammen 785 000 t.

Die zu bescliiiftigende Flotte soli zunachst aus 30 eisernen 

neu zu erbauenden Schleppkahnen von 900 t Ladefahigkeii 

und 10 eisernen Kilhnen vom Rhein mit ca. 700 f ‘Lade- 

fiihigkeit bestehen. Bei einem Ladeąuantum von durch

schnittlich 700 t unter fortgesetzter Bescliilftigung dieses 

Scbitfsraumes bei stets yorhandener Ladung wiirde es, wie 

in unserer Rentabilitatsberechnung ad I gezeigt, moglich 

sein, 8 Fahrten pro Jahr in jeder Richtung zu unter-

nelimen und damit ein Quantum von jahrlich 4 0 x 7 0 0 x S  

=  224 000 t in jeder Richtung zu transporticren.

Es ergiebt sich hieraus, dafs die angenommene Zahl 

der Schiffe fiir die lange Fahrstrecke von 270 km knapp
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bcraessen worden ist und sieli reclit bnld ais unzureicliend 

erweisen diirfle, besonders wenn man in Betraclit zielit, 

dafs auch von den Zwisćhcnstationcn namhfatc Transporte 

zu erwarten sind.

Es ist beabsichtigt, dic samtlichen Stationen des Kanals 

durch regelmiifsige Fahrten mit einander zu verbihden.

Die beigegebcncn Rcntabilitiits-Bereclinungcn veran- 

sclilagen im ungiinsligstcn Falle, der angenonimen ist, 

wcnn cin Kalin von den 8 jahliclien Reisen 4 auf dcm 

Riickwcge leer zuriicklegcn murs, noch einen Gcwinn von 

ca. 5 pCt.

Die Kommission ist aus den naclifolgenden Herren 

zusammengesetzt: Kommcrzienrat II. Braun  s, Dorlinund,

Vorsiizender der llandclskammer zu Dortmund; U n c k e l l ,  

Direktor des Kolilensyndikatcs, Esscn-Ruhr; Koinmenzienrat 

W . K i c s c k au i p ,  Vorsitzendcr der Handelskammer zu 

Munster; G. H e i t m a n n  in Leer, Vorsitzender der Handels

kammer fiir Ostfriesland und Papenburg; Sladtrat K l e i ne ,  

Dortmund; Carl L c h n k e r i n g ,  Duisburg; Senator G. H. 

Me t ge r ,  Emden ; Hiittcndirektor E. Scli w cck e nd i e c k , 

Dortmund.

A m tlic lio  T ar ifverande rungen . R h c i n i s c h -  

W  e s t f a 1 i s c li - B c 1 g i s clfc r V c r k c h r. A u s n a h m e t a r i f 

fiir S t e i n k oh l e n  u. s. w. vom 1. A p r i l  1892 nach  

be l g i s chen  S t a t i onen .  Am 1. Ju li d. J .  tritt zu 

Ileft I des vorbezeichnetcn Ausnahmetarifs der Nachtrag X I 

und zu Ileft II der Nachtrag V III in Kraft, cnthaltend 

anderwcite, crmiifsigtc Frachtsiitze im Verkchre nach den 

Stationen Bleyberg, Dolhain, Dolhain-Vicinal, Henri-Chapellc, 

Montzen-Moresnet, Vervicrs (Est) und Welkenraedt (Vieille 

Montagne) der Belgischen Staatsbahnen, neue Frachtsiitze 

fiir dic Stationen Claminforge, Micheroux (Charbonnage 

de Ilcrvc-Wergifossc), Sery und Stockel der Belgischen 

Staatsbahnen, Erachtsiitze des Ausnahmetarifs B (fiir 45 t- 

Sendungen) nach den Stationen Jemeppe sur Meuse, 1 Iny 

(Sud) (Marchin) und Micheroux (Charbonnage de Herve- 

Wergifosse) sowie anderweite, ermafsigte Frachisiitze des 

Ausnahmetarifs B fiir Station Huy (Nord). Preis der 

Nachtriige je 10 Pfg. Essen, den 29. Jun i 1897. 

Konigliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten 

Verwaltungen.

G r. B a d i s c h e  S t aa t sbahnen .  Mit Wirkung vom

1. Ju li d. J .  werden fiir die Artikel Steinkohlen, Stein- 

kohlenaschc, Stcinkolilenkoks (mit Ausnahme von Gaskoks). 

Steinkohlenkoksaschc und Steinkohlenbriketts bei Aufgabe 

in Wagenladungen von 10 000 kg nach den in den Bezirken 

Unterelsafs und Oberclsafs gelegenen Stationen der Iteichs- 

eisenbahnen in Elsafs-Lothringen die Frachtsiitze des so- 

genannten Rohstofftarifes durch Gewiihrung entsprechender 

Ermiifsigungcn auf die Frachtsatze des Spezialtarifes III im 

Kartierungswege berechnet. Niihere Auskunft crteilt das 

Gr. Stationsamt Rhcinau, sowie unser Giitertarif burcau. 

Karlsruhe, den 30. Jun i 1897. Gencraldirektion.

Kol i  len verkehr  aus dem Ru  lir- u n d  W u r m g e b i c t  

und  von den B r a u n k o l i l e n - Ve r s a n d 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  K o l n  n a c h  S t a t i o n e n  de r  

D i r e k t i o  u sbez i rke Ko l n  und  St. J o h a n n  • Saa r 

b r ucken .  ( Gruppe  V III.)  Vom 1. September d. J. ab 

wird der Fraclits.itz Meiderich-Boisheim von 0,19 tJL  in

0,20 berichtigt. Essen, den 8. Ju li 1897. Konigliche

Eisenbahndirektion.

N i e d e r s c h 1 c s i s c h c r S te i nko h 1e nv c rk eh r n a c h  

S t a t i o nen  der  Ś i i ch s i so h e n S t aa t se i senbahnen .

Mit detn 15. d. Mis. werden die Stationen Griinthal, 

Jocketa, Naunhof und Nerchau-Trcbscn der Siichsischcn 

Staatseisenbahnen in den Tarif fiir den vorgenannten Ver- 

kehr eiubezogen. Ueber die llohc der Frachtsiitze geben 

die beteiligten Dienststellen Auskunft. Breslau, den 7. 

Jul i  1897. Konigliche Eisenbahndirektion, im Namen der 

beteiligten Verwaltungcn.

R h c i n i s c h -  W c s t f ii 1 i s c li - M i 11 e 1 d c u t s c h e r 

Pr i  vatba l i  n -K oh len verkel i r .  Die in dem Ausnahme- 

tarif G vom 1. April d. J . nach der Station Hornburg der 

Borssum-ilornburgcr Kleinbahn vorgesehenen Frachtsiitze, 

welchc nach unserer Bekamitinacliung vom 31. Miirz d. J . 

bisher nicht anzuwenden waren, treten nunmehr mit dem 

15. Jul i  d. J .  in Kraft. Essen, den 12. .fuli 1897. 

Konigliche Eisenbahndirektion.

Koh l en  verkehr  aus dcm Rul i r- und  Wurmgeb i . e t  

etc. nach  S t a t i o nen  d er D i r ek t  i onsbez i rke El ber- 

f c l d  u nd  Essen (Gruppe  VII). Am 16. d. Mts. tritt 

unter Aufhebung des betrelTenden Tarifs voin 1. April 1897 

ein neuer Ausnahinetarif 6 fiir Steinkohlen u. s. w. aus 

dem Iluhr- und Wurmgebict und von den Braunkohlcn- 

versandstationen des Direktionsbezirks Koln nach Stationen 

der Direktionsbezirke Elberfckl und Essen in Kraft, welcher 

neue Frachisiitze nach den Stationen Alperbriiek, Bi cist ci n 

und Wiehl, dic iiber dic Ncubanstreekc Solingen Siid- 

Rcmsclieid sich ergebenden ermiifsigten Frachtsiitze und im 

iibrigen die seitherigen Frachtsatze enthiilt. Tarifabdrlicke 

sind bei den beteiligten Dienststellen fiir jc 1 zu 

haben. Essen, den 12. Ju li 1897. Konigliche Eisen

bahndirektion.

S aa rko li) en t a r i f  Nr. 9. Mit dem Tage der Bctricb.s- 

Erijffnuiig, am 21. Jul i  d. J ., wird die an der neuen 

Strecke Wingen-Miinzthal gelegene Station Mcisenthal der 

Eisenbahnen in Elsafs-Lothringen in den Saarkohlcntarif 

Nr. 9 einbezogen. Ueber die Hohe der Frachtsiitze geben 

die beteiligten Dienststellen Auskunft. St. Johann-Saar- 

brUcken, 12. Ju li 1897. Konigliche Eisenbahndirektion, 

namens der beteiligten Yerwaltungen.

Yereine mul Ycrsaiumhuigen.

S itzu n g  der D eu tsehen  geo log ischen  G ese llsehaft 

am  7. J u l i .  Herr Dr. P h i l i p p i  sprach iiber das Vor- 

koi nmen von Auster i i  im l i t h o g r a p h i s c h c n  Sch i e f e r  

von So l enho  fe n. Austern selieinen im lithographischen 

Schiefer von Solenhofcn sehr selten zu sein. Giimbcl fiilirt 

bei Aufżiihlung der Solenhofener Fossilien nur dic kleine 

Exogyra spinalis, aber keine echte Auster an. Dies 

ist erklśirlich aus der Lebensweise der Austern und den 

Bedingungcn, unter denen sich die Scdimentbildung im 

Solenhofener Becken vollzog. Im letzteren mufs sich nach 

Ansicht des Vortragenden zur Jurazeit ein ilufserst feiner 

Kalkschlamm abgesetzt haben, der durch die Fllisse. von 

einer nahen Kiiste hineingefiihrt wurde oder den die Wellen 

der Brandung irts tiefere Meer hineinspiilten. Die Ablagerung 

des Kalkdetritus mufs sehr reichlich und rasch erfolgt sein, 

da in einem anderen Falle es nicht denkbar ware, wie sich 

so zarte Gebildc wie die Medusen, Libellen, Muskelsubstanz 

und Schwimmblase von Fisclien und die bekannteń, so 

sclion erhaltenen Wirbelthierreste hiitten erhalten kiinnen. 

Waren dic Thierkorpcr niclit in sehr kurzer Zeit vom 

Kalkschlamm bedeckt worden, so hiitten einerśeits der F.iulnis- 

prozefs Yerheerungen mit sich bringen miissen, andererseits
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hiiUcn dio Bcwoliner des Solenliofener Mcercs, namentlich 

Fisclie und Krebsc dafiir gesorgt, dals die Skolelltoile nielit 

so gut ncbcheinander zu findcn waren, wio cs dor Fali ist.

Auf dem Grundc des Mecres konnten also unter solchen 

Verhaltnisson der Sedimcnlation Austcrn nicht godeihon, 

jodcnfalls kein hohes Alter crrcichen, da sic ais festsitzende 

Thicrc bald erstiekt waren. Man mufs also, da Austcrn 

doch dort vorkominon, annehmen, dafs sie an lobcndo 

Thicrc oder an Gegcnstiinde sich anhofteten, dic an der 

OberflUchc des Meeres trieben. Das ist im voiliegenden 

Falle von besonderem Interesse, indem siinuliche Austern- 

esemplare, die sich in der Sammlung der gcologischcn 

Abteilung des Museums fiir Naturkundo befinden und vom 

Yortragendcn untcrsucht sind, auf Animonilenschalcn sitzen. 

Es spricht nun gogen die Annahme, dafs sic sich an das 

lebcnde Thior anheftclen und dort ihre betrachtliche Grofse 

erreichtcn (das grofste Esemplar ist 15 cm lang), ver- 

schicdenes. Wenn auch dic Ammonitcn nicht, wic die 

Mehrzahl der Forscher annimmt, sr.hnellschwimmcndo 

pclagischc Thierc waren, sondern nach Joli. Walters 

Ansicht auf dcm Grunde des Mcercs lebtcn, so werden sie 

sieli jedoch wolil kaum an dic Litoral-Scichtwasscrzone 

gebunden haben, welchc die Austcrn bevorzugen. Vor- 

tragender nimmt daher an, dafs das Ammonitenthior bereits 

tot war, ais dio Auster sich an der Scliale ansetzte. Wenn 

auch die Solenliofener Austernspezies ziemlich dlinnschatig 

ist und in kiirzerer Zeit viclleicht eine bedeutonderc Grofse 

crlangle, wic Ostrea cdii lis, so mufs man doch beriick- 

sichtigcn, dafs cinc Auster von 15 cm Langu mindestens 

3 — 4 Jahre zu ilirer Entwicklung brauchte. Voitragender 

sielit sich daher zu der Annahme genotigt, dafs in dor Zeit, 

in der die Austerii zu dieser Grofse horanwuchscn, das 

Amino ni ten-Gehiiuse frei an der Oberfliiche des Mcercs 

trieb oder in Sectang otc. cingehUllt am Sinken gehindert 

wurde.

Selir interessant ist es, dafs in den faunistisch so 

iihnlichen Liasschiefern von Boli ebenfalls beobachtet 

worden kann, dafs dort ebenso dic Austcrn dfjnnschalig 

und an Ammonitenschalcn angeheftet sind. Yielleicht ge- 

lingt es in Solonhofen oder in Holzmadon (wo dieselbcn 

anschcinend haufiger sind) einmal zu bcobachtcn, ob dic 

Austcrn auf der Unter- oder Oberseite des Ammoniten- 

gehauses sitzen. Haben sie sieli auf der Untcrseite an- 

geheftet, so warc die Annahme, dafs dio Ammonitcnschale 

schon zu Boden gesunken war, ausgcschlossen.

Dic Solenliofener Auster mit ilirer ziemlich diinnen 

Scliale, dem gerundeten, fast ovalen Umrifs und dem etwas 

zugespitzten Wirbel gehort zu dem Typus Ostrea Roemeri 

Qucnstcdt. Jiingere Exemplarc zoigen zuweilcn cinc aufserst 

feine radiale Stroifung, die bei altercn verloren zu gelien 

schcint.

Sodann legte Herr Pr ofe sso r  J a c k  c l  e i n e n  

S c h iid c l e in  cs S t egocepha l  en a u s d e m R o t l i e g e n d e n  

von A u t u n  in Frankreich vor. Er wurde kUrzlich seitens 

des Museums fiir Naturkunde (Geologischc Abteilung) von 

Herm Dr. Kranz in Bonn erworben. Er liefs damals nur 

Teile des Brustgiirtcls in schlechtcr Erhaltung erkennen. 

Durch sorgfaltige, mit der Nadel ausgefuhrte Praparation 

gelang cs allmalilich, den ganzen Schiidel aus dem Gesteins- 

block frei zu legen. Derselbe zeigt nun die Obcrflachen- 

skulptur und die Niihte der Schadelplatten anscheincnd 

viel besser, ais die bislier durch Alb. Gaudry in Paris 

bekannt gemachten Excmplare von der gleichcn Lokalitiit,

und lafst an der engsten Zusammcngchorigkcit dieser Form 

mit den gleichaltrigcii Sklerocephalus und ArcUegosaurus 

Dcutschlands nicht zweileln. Andererseits nimmt die Form 

eine Zwischenstellung cin zwischen den von Gaudry bo- 

schiicbenen Actinodon Frossardi und brcvis, dereń Er- 

haltungszustand eine Idontilizicrung mit don deutschen 

Formen bisher nicht sicher erinoglichte. Mil der Tliat- 

saclie, dafs am gleichcn Fundort eine Form existierte, dic 

sich mit den deutschen Yorkommnissen mindestens gencrisch 

identifizicren liifst, wiichst die Wahrscheinlichkeit, dafs 

jene genannton Formen nur abwoichcnd crhaltcne Individuen 

derselben Art darstellen.

G ene ra lv e rsam m lungen . A k t i c n g e s e 11 s c h a ft de r 

M c i d e r i c h o r  S t e i nko l i l e n-Be rg  wo rke i n  L i qu . ,  

31. Ju li d. J ., 11 ‘/s Uhr vorm., im Bergischen Hof 

(Hotel Kloppcrt) zu Meiderich.

W  a 1 d a u o r B r a u n k o l i l e n  - I n d u s t r i e  - Ak t i en-  

G e s e l l s c h a f t  z u W a l d a u  b c i  O s t e n f e 1 d (B c z. 

H a l l e  a./S.) 3. August d. J ., nachm. 3. Uhr in Winzcrs 

Hotel zu Zeitz.

O b e s c h ł e s i s c h e  E i s e n -  I n d u s t r i e ,  Ak t i en-  

gese l l s cha f t  fi ir B e r g b a u  u n d  II U 11 e n b  e t r i cb.

7. August d. J ., vorm. 11 Uhr, im Geschjiftslokal der 

Gesellschaft zu Glciwitz, O.-S.

Patcnt-Iierichtc.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K l. 10. 4. Februar 1897. II. 10 887. F ah rb a re

V o r r ic h tu n g  z u r  m ascłL ino llen  B e sch ic ku n g  dor 

K okso fon  m i t  P ro fskoh lo . ltochlingschc Eisen- und 

Stahlwerke, Gesellschaft mit bcscliriiiikter Ilaftung, Volk- 

lingen a. d. S.

K l. 35. 31. Marz 1897. G. 11 372. B rom send

w irke nd o  F an g b a ck o n  f iir  E xcen te r - Fangvor- 

r ic h tu n g e n . Albert Gerlach, Dortmund.

K l. 35. 13. April 1897. K. 15 105. F an g v o rr ic h tu ng  

f iir  Schacht-Fordergesto lle . Rudolf Kolbo, Czernitz, O./S.

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. 13. Nr. 77 143. 3. November 1896. G. 3654.

D am p f iib e rh itz u n g se in r ic h tu n g  an  Kesseln , bestehend 

aus w e item  F euerroh r m it  róh ronkesse lartig em  

U ebe rh itzo r u n d  V o rw arm e r , bezw . aus Uebcrh itzcr- 

sp ira le  in  der m itt le re n  Feuorbuchso . Emil Grofs, 

Hohenheim.

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

K l. 5. Nr. 92 345. K iic k zu g  - F ede rw e rk  f iir  

d ire k t w irk e n d e  S to fsboh rm asc łunen . Von Siemens

& Halske in Berlin. Vom 12. Mai 1890.

Um das Zuriickziohen des Bohrers im Fali von 

Klemmungen im Bohrloch zu orleichtern, ist eine Feder 

oder cin Fedcrsystem derart angeordnet, dafs es dcm 

Schlagc des Stofskolbens nach vorn innerlialb seines nor- 

malen Ilubes entgegenwirkt.

K l .  5. Nr. 91 572. E in r ic h tu n g  z u m  Nieder- 

pressen von Senksehach ten . Von Hanicl&Lueg in 

Diisseldorf-Grafenberg. Vom 1. Miirz 1896.

Unter dem Mauerschacht ist cin Ring a eingebettet und 

auf demselben ein Ring b angebracht, boide Ringo sind 

durch kraftige Stangcn c mit einander verbunden. Ring b 

dient den hydraulischen Pressen p ais Stiitze. Ilicrdutch
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kriiftigcs Widerlager fur die Druckpressen p 

und den eisernen Schachtringen eine gute

Der Mitnchmcr besteht aus einem frei auf das Forder- 

seil aufzulegenden lliingestuck a, gegen dessen Flachę i k 

das Forderseil b durch den oberen Iland g h eines um 

den Bolzcn c drchbaren zweiarmigen Ilebels d gedriickt 

wird, sobald am unteren Ende des llebcls durch die den 

Hebel mit dcm Forderwagcn verbindendc Kette e ein der 

Seilbewegung entgegengesetzt gcrichteter, durch den Widcr- 

stand des Wngens hcrvorgerufencr Zug ausgciibt wird. 

Der hakenartige Ansatz f des Hangcstuckes a soli das 

Auflcgcn desselben auf das Seil b crleichtern.

K l. 20. Nr. 91 843. V o r r ic h tu n g  z u r  selbst- 

th a tig e n  V ersch iebung  der S o iltrag ro llo  aus der 

B ow egungsbahn  des M itn ehm e rs  b e i Zugsoil- 

fó rdo rung . Von Karl Gerhold in Dusseldorf. Vom 

22. September 1896.

Fiihrung durch den Mauerschaclit gewiihrt, dieser sclbst 

aber gleichzeitig noch besonders in sich befestigt.

K l .  13. Nr. 91 401. V o rw a rm e r  aus  m e lireron , 

obon u n d  u n te n  d u rc liK a s te n  ve rbundenen  S ch ich ten  

ve rtik a le r  oder gene ig ter R oh re . Von Diisseldorfer 

Eisenwerk SentY u. Heyc in Dusseldorf-Grafenberg. Vom 

22. Dezember 1895.

Der Yorwilrmer gehiirt zu derjenigen Art, bei welcher 

mehrere oben und unten durch Kasten k, verbundcne 

Schichten lotrccliter oder geneigter Rohre rr1 cinzcln nach 

einander vom Wasser durchstromt werden. Dic Neucrung 

besteht darin, dafs das Wasser aus der einen Abteilung in 

die andere durch Rohre s gelangt, die von Larigskasten 1,

Die federnd in der Zugseilebenc gchaltcne und gegen 

diese verschiebbar gelagerte Seiltragrolle f ist mit einem 

neben der Fordcrbahn drehbar gelagerten Anschlaghebcl c 

durch ein Hebelgestange d c yerbunden und wird von dem 

voriiberfahrenden Wagen a oder einer Anschlagleistc b 

desselben nur so lange aus der Bewegungsbahn des Mit

nehmers g verschoben, ais es erfordcrlich ist, um das 

Wiedereinlegen des Fordersciles h in die Seiltragrolle f 

sichcr zu stellen.

K l. 20. Nr. 92 054. S e ilk lem m zan ge  f iir  Fórder- 

w agen . Von Vinzent Dypka in Cluopaczow, Kreis Beuthen. 

Vom 3. Jun i 1896.

Dic Seilklemmzange hat zwei versctzt angeordnetc obere 

Klemmgabelschenkel a, deren untere, in einer Ebene liegende

welche die Obcrkasten k verbinden, bciderseits abwcchselnd 

ausgehen und derart in die Rohre r1 hincinragen, dafs ein 

Zwischcnraum zwischen beiden Rohren bleibt. llierdurch wird 

das noch nicht geniigend crwiirmte, am Boden der Oberkasten 

belindlichc Wasser zu einem noclunaligen Krcislauf veranlafst.

K l. 20. Nr. 91771 .  M ifcnehmer f iir  Seil- 

Fig. 1. Fig. 2.

fo rde rung . Von Gustav Stephan in Weifsstein, Reg.-Bez 

Breslau. Vom 30. August 1896.

Schenkel mit einem, mit exccntrischcn Sclilitzen versehcne 

Klemmhebel c in Yerbindung stehen; Beim Ilincinlegeu



— 595 — Nr. 30

des Forderseiles zwischen die oberen Klemmschenkel wird 

der Hebel c von Hand heruntergedriickt und selbstlhiitig 

durcli die Federkraft des zwischen den unteren Sclienkeln 

cingeklemmten Gumrais b wieder in seine klemmende Lage 

gebracht.

BU. 20. Nr. 92 056. S e ilgabo l f iir  m asc łr ine lle  

S treckenfórderung . Von Friedrich Hempel in Waldcn- 

burg i. Sclil. Vom 30. Juni 1896.

Die Seilgabel steht auf dem Schaft a, der mit seinem 

unteren vicrkantigen Teile b in den Halter des Forder- 

gcfafses gesteekt wird, sodafs eine Drehung desselben nicht 

Fig. 1.

erfolgen kann. Der eine Klemmbackcn d 

ist mittelst des Schenkels f um den Zapfen li 

des Schaftes a gelagert, der zwcite Klemm- 

baeken e ist am Schenkel g um Bolzen k 

drehbar, welcher in einen Lappen c des

Schaftes a fest eingeschraubt ist. Der

Klemmbacken e wird mittelst des Zapfens i 

bei einer Drehung beider Klemmbacken 

in einem Schlitz 1 des Schenkels f ge- 

ftthrt. Legt sieli 'be i Mittelstellung der

beiden Klemmbacken d und e das in

Bewegung bcflndliclte Forderseil zwischen 

dieselben auf den Schenkol f, so ent- 

Seilreibung veranlafst, eine Drehung des

Klemmbackens d um Zapfen h, welche sich durch den 

Zapfen i auf den Klemmbacken e iibertriigt; durch diese

Drehung findet, da der Schenkel g von gleicher oder

griifserer Liinge wie der Schenkel f ist, eine Nilherung der. 

beiden Klemmbacken statt, wo lureh dasSeil festgeklcmmt wird.

KI. 20. Nr. 92 101. S e lbs ttha tige  Scłim iervor- 

r ic h tu n g  fu r  Forde rw agenrade r. Von Otto Franz

Kapp in Zwickau i. S. Vom 10. Okt. 1896.

Ein Sperrklinkenantrieb b fiir die StaulTer-Schmierbiichse a 

kann durch einen aus dem Umfange des Wagenrades federnd 

heraustretenden Druckstift c wiihrend des Laufes des Wagens

beliebig zur Wirkung gebracht werden, und zwar tritt der 

zur Bewegung des Sperrklinkenantriebes b dienende Druck

stift c aus dcm grofsten Durchmesser des Radspurkranzes 

lieraus, um die selbstthatige Schmierung der Riider nur bei 

dem Befahren von Drehplatten oder dergleichen eintreten 

zu lassen.

EL. 35. Nr. 91 857. A u fso tzvo rr ic litu ng  f iir  Forder-

achalen . Von Louis Wilmotte in Seraing, Belgien. Vom 

26. Januar 1896. (Zusatz zum Patente Nr. 88 628 vom

21. August 1895).

Die durch das Patent Nr. 88 628 geschiitzte Aufsetz- 

Vorrichtung fiir Forderanlagen 

ist daliin abgeiindert, dafs die 

UnterstlUzung der Stiitzen durcli 

Daumen J  M erfolgt, welche, aus 

einem Stiick bestehend, auf einer 

Achse D sitzen. Daumen J  stiitzt 

sich gegen eine besonders ge- 

krUmmte Fliiclie N O an einem 

Horn K, und Daumen M rulit 

f  auf einer UnterstUtzungsflachc p q

der Sttitzenlagerplatte B.

K I. 78. Nr. 91 731. W assord ich to r u n d  schlag- 

w ottorsioherer U eberzug f iir  Sp rengpa tronon . Von 

Eugen Mutzka in Berlin. Vom 20. Jun i 1896:

Der Ueberzug, mit dem die papiernen Patronenlililsen 

tiberzogen werden, besteht aus Cliromleim oder Gcrbsiiure- 

leim, dem ein Zusatz von Glyzerin und von Permanentweifs 

oder anderen FUllstolTen gegeben werden kann.

Marktkerickte.
Siegener E isenm ark t. (Monatsbericht des Berg- und 

HUttenmilniiischcn Vereins zu Siegen fiir Ju li 1897.) Seit 

unserem letzten Bericht hat sich das Bild der Markt- 

verhiiltnisse der Eisenindustrie wenig veriindert. Die 

ungiinstige Wirkung, welche die orientalischen Zustande 

auf dieselben gehabt haben, ist inzwischen noch nicht 

wieder aufgehoben worden. Wenn auch die Grofsindustrie 

durch die bedeutenden Bestellungen der preufsischen Staats- 

bahnen wesentlieh gestiirkt worden ist, und vor bedeutenden 

Mengen voji Arbeit steht, wenn auch diejenigen Werke, 

welche besonders fiir Baueisen arbeiten, immer noch reieli- 

lieh beschiiftigt sind, so liat doch die allgemeine Nach

frage wesentlieh nachgelassen. Ein weiterer Preisaufschlag 

wird in Fabrikateu wenigstens nicht erwartet. Die Folgo 

ist, dafs Auftriige nur fiir wirkliche Bediirfnisse vorliegen 

und womoglich nur von den Lagerbestiinden der Handler 

befriedigt weidcn. Da indessen andere Teile der Eisen

industrie in gut lohnendem Betrieb und mit starker Nacli- 

frage arbeiten, so ist im ganzen keineswegs von einem 

Mangel an Arbeit die Rede. Die Kriiftigung der finanzicllen 

Lage des Bezirks macht trotz Obigem weitere erfreuliche 

Fortschritte. Der Verkauf eines grofseren Komplexes von 

Erzgruben hal bedeutende Kapitalien in das Land gebracht. 

Die Resuliate der liiesigen Aktien-Gesellseliaften der Eisen

industrie zeigen das umgekelirte Bild wie im yergangenen 

Jahre, und gehort der Ausfall von Dividende jetzt zu den 

Seltenheiten.

D e r E i s e n ma r k t  ist von der Zurucklialtung, welche 

in anderen Geschiiftszweigen Platz gegrifien hat, unberilhrt 

geblieben. Die Abforderungen der Hiitten sind so stark, 

dafs sich die Gruben leider zuweilen aufser stande sehen, 

ausreichende Mengen fiir den Tagesbedarf zur Ablieferung 

zu bringen. Obgleich in dieser Hinsicht allcs mogliche ge- 

schieht, laufen doch fast tiiglich Klagen iiber zu geringe An- 

fulir ein. Dic vordem bis Ende Miirz 1898 gethiitiglen Ab- 

schliisse wurden inzwischen durch viele kleinere und grofsere 

Yerkiiufe ergiinzt, sodafs der Verein zusammen nocli 126 000 t 

von eigenen, und 15 000 t von aufsenstehenden Gruben



Nr. 30. -  596 -

zu Buche nehmen konnte nnd die vorhandenen Auftriige 

nunmehr zum Teil die Fórderung des 2. Yicrteljahres 1898 

in Anspruch nehmen. In  den Preisen von Spateiscnstein 

ist in den letzten 6 Monaten keine Aenderung eingetreten; 

dieselben steli ten sieli:

fiir Rohspat auf . . . 113 bis 119 d i.

„  Rost „ . . . 157 „  167 „

je nach der Sorte. Fiir Brauneisenstein lassen sich bei 

der Vcrscliiedenheit der Gehalte genauere Preise nicht an- 

geben; die gelhlitigtcn Verkiiufe bewegen sich zwischen

115 und 143 JL  Die Fórderung des abgelaufenen Viertel-

juhres betrug 405 780 t gegen 394 390 t im 2. Viertel 

v. Js. Zu bemeiken ist nocli, dafs der Eisenstein-Verkaufs- 

Verein stillschweigend —  durch Ablauf der Kiindigungs- 

frist —  bis Ende 1898 verliingert ist.

Auf dem Ro he isen ma r k t  hat die ZurUckhaltung, 

welche die Kiiufer benchteten, weiter geherrscht. Da die 

Mehrzahl der verbrauchenden Werke, besonders aber die- 

jenigeń, welche auf einzelne Marken Wert legen, bis Ende 

des 3. und sogar des 4. Jahresviertels gedeckt sind, 

brauchteu sie aus ihrer Reserve nicht herauszutreten. Dem- 

geiniifs sind in den letzten 3 Monaten zumeist nur kleinere 

Postcn abgcschlossen worden. Nur in Spiegeleisen war 

cs etwas lebhafter, weil die meisten westeuropiiischen Ver- 

brauclier dieser Eisensórte ihren Bedarf nur auf kiirzere 

Zeit decken. Erfreulich ist es u. a., dafs es gelang, aus 

Ilufsland einen Auftrag von 3000 t zu noimalem Preise 

hercinzuliolcn. Dieses Geschiift wurde trotz des russischen 

Eingangszolles von 50 d i. pro Tonne dadurch erleichtert, 

dafs in Siidrufsland Roheisen-Mangel herrscht.

Wiihrend nlso der Eisenstein gar nicht, die Roheisen- 

Erzeugung bis jetzt nur wenig, sind unsere W a l z w e r k e  

vott dem einuetretenen Stillstand in der Geschiiftsent- 

wicklung thatsiichlich bart betrolTen. Schon seit mehreren 

Wochen haben einzelne Werke Feierschichten eingelegt, 

andere haben die Zeit der Inventur fiir einen liingeren 

Stillstand benutzt. Trotz dem Mangel an Auftriigen kann 

indessen nicht von einem wesentlichen Riickgang der Preise

auf die Dauer die Rede sein. Man steht beim Bezug des 

Róhmaterials festen Verhiiltnissen gegeniiber, die fur alle 

Werke ohne Ausnahme mafsgebend sind. Ein weiterer 

Riickgang der Preise fiir Rohmaterial und dann fur Fabrikate 

wiirde im Inland kaum eine Vermehruiig der Arbeit zur 

Folgę haben. In kurzer Zeit werden die Rolunaterialien, 

welche auch zu billigen Preisen verarbeitet werden, ver- 

zehrt sein. Stehen dann alle Werke auf gleicher Stufe, 

so kiinnen die Uiitcrśchiede im Angebót nur in den 

inneren Leistungen der Werke, oder ihrer geographischen 

Lage beruhen. Auf liingere Zeit unter den Selbstkosten 

zu olferieren, dazu diirflen die Werke bald die Lust ver- 

lieren.

Der Halbzeug-Verband hat die Verhandlungen mit den 

hiesigen Feinblech-Whlzwerken iiber eine Ausfuhr-Vęr- 

giitung nicht, wie dies von verschiedencn Seiten berichtet 

wurde, abgelehnt; es kann sogar bestimmt erw ariet werden, 

dafs ein solches Abkommen mit diesem Verband, mit dym 

Kohlen-Syndikat und dem Roheisen-Syndikat in Kiirze 

zu stande kommt. Es ist keine Frage, dafs auf diesem 

Wege nach dem Ausland ein grofserer Absatz erreicht und 

der inlandische Markt entlaslet werden kann.

Der Grundpreis fiir Flufseisen-Bleche kann heule mit 

125 JL  angegeben werden.

Das Geschiift in Luppen ist gleichfalls unbefriedigend. 

Der Preis von 92— 93 JO. steht unter den Selbstkosten, 

da ein Roheisenpreis von 58 d i. ab lllitte nicht gestattet, 

die Erzeugung zu diesem Satze zu ermoglichen.

Schrott ist meistens bis Ende des Jahres verkauft, fiir 

heutige Abschliisse werden 56 — 57 d i. gefordert. Nach 

Puddelschlacke hcrrscht lebhafte Nachfrage, sogar schon 

zu Abschlussen fiir 1898.

Alle sonstigen Werke des hiesigen Bezirks, wie E i s e n 

g i e f s e r e i en ,  M as c h i ii e n f ab r i k c n , V e r z i n k e r c i e n 

u n d  a n de r e  B es o n d erli c i ten sind voll beschiiftigt, 

auch lassen die Anfragen keineswegs nach, sodafs auch 

fiir die kommenden Monate noch auf ein befriedigendes 

Geschiift gcrechnct werden kann.

M ark tn o tizo n  iibo r W ebenprodukte . (Auszug aus dem Daily Commerciai Report, London.)

Numniftr

Datum

Juli

1897

Am ni o ni u ms u 1 fa t 
(Beckton terms) 

per ton 

von bis 

L. a. d, L. $. d.

Stim-

mune

B e n z o l

Stim-

mung

90% p. gali.

bis

50°/o P* sal!-

von 

d

bis 

s. d.

Stim-

mung

T h e e r  

gereinigt 
p. barrel

bis 

k. (1.

t o ii  

s. d.

roh p. galion

bis 

s. d.

von

■M 4

W e chse lk u rse  auf

Berlin

kurz

bis

J t.

Frankfurta.JI. 

3 Monate

von bis 

JL. J ,

10 G29 
630

631
632

633

15.
16.
17.

18.
19.
20. 
21.

qui et 
quiet

steady
steady
quiet

qmet
qniet

!lrm
quiet
lower 9 6 9 9 l ‘/2

30'
35,8

35.5 
36,2
35.5

20 51 20

20 50 20 54

P e r s o n a 1 i c 11.
Dem Professor fiir Bergbaukunde an der Technischen 

llochschule zu Aachen, S c h u l z ,  ist der Kronenorden

III. Klasse verlielien.

Ges t o r ben :

Alcxander Th i e l  en,  Mitglied der Gcneraldirektion der

Aktiengesellschaft „Plionix“ zu Ruhrort. Der Verstorbene, 

welcher im 56. Lebensjahre stand, gehorte seit 24 Jahren 

der Generąldirektion an und hat einen erheblichcn Anteil 

an der grofsartigen Entwicklung des Werkes geliaht. Er 

war lange Zeit Vorsiizender des Rheinisch Wcstfalischen 

Roheisen Yerbandes.



V e n t i l a t o r - A n l a g e
System „Mortier11 

auf Zeehe „Alma“ der 

Gelsenkirchen er Bergw.-Aetienges.

_ _ _ _ _ _
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