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Ueber die Einriehtung ron Sprengstoffliigern unter Tage.
Nach einer Yeroffentlicliung der franzosischen Schlagwetterkommission in den Annales des Mines, Lieferung vom Mai 1897.

Die Benutzung von Sprengstoffliigern iiber Tage ist 

fiir den Bergwerksbetrieb mit mannigfaclien Unzutriig- 

licbkeiten verkniipft. Dic Lager diirfen sich niclit in 

der Niihc menschlichcr Wohnungen befinden. Dic Uebcr- 

wachung bietet Schwierigkeiten. Das tiigliche Ilcran- 

holen oft bedeutender Sprengstoffmengen vom Lager zu 

den Schachten und von liicr zu den untcrirdischen 

Arbeitspunkten schliefst Gefabren in sieli, die besonders 

bei kalter Witterung, wenn dic nitroglycerinhaltigen 

Sprengstoffe gcfricrei}, zu beachten sind. Schliefslich liiilt 

es in diclit bevolkerten Gegenden oft schwer, einen von 

bewohnten Hausern geniigcnd weit cntfcrnten und ge- 

eigneten Platz fiir das Sprengstofflager zu finden.

Wie bei uns, so ist man auch in Frankrcich immer 

mehr dazu iibergegangen, SprengstolTlager unter Tage 

cinzurichten. Dic Bedenken, die die Aufbewahrung be- 

trachtlicher Sprengstoffmengen in den Grubenbauen oder in 

Raumen, die mit diesen in Verbindung steficn, notwendig 

erregen muls, liaben dcm franzosischen Minister der offent- 

lichen Arbeiten Ycranlassung gegeben, durch dic Schlag

wetterkommission dic Frage untersuclien zu lassen, wio am 

zweckmiifsigstcn die Einriehtung unterirdischer Spreng- 

stofflagcr zu treffen ist. Insbesondere sollte gepriift 

werden, in welcher Mindesttiefc unter Tage die Vorrats- 

raume fiir Sprengstoffe anzulegen sind, wic ilire Lage 

zu den Schachten und benachbartcn Strecken anzuordnen 

ist und welche besonderen Mafsnahmcn etwa zu treffen

sind, um Menschen und Grubenbauc vor den Wirkungen 

einer Explosion zu schiitzen.

Die Schlagwetterkommission bat sieli ihres Auftrags 

in gemeinsamer Arbeit mit einer in Frankrcich be- 

stehenden Sprengstoffkommission cntlcdigt. Die Ergcb- 

nisse, die zum Teil auf praktiseben Versucbcn fufsen, 

sind in mehr ais einer Ilinsicht interessant und geben 

fiir die Einriehtung von Sprengstofflagern bemerkens- 

werte Fingerzeige. W ir bringen deshalb im folgenden 

das Wichtigste aus dem liieriiber in den Annales des 

Mines veroffcntlichten Berichte, auf den wir beziiglich 

der Einzelhciten hiermit noch ausdriicklich aufmerlcsam 

machen und verweisen.

Die Mindesttiefc, in der sich eine gewisse Spreng- 

stoffmenge unter der Tagesoberflache befinden mufs, 

damit diese durch die Explosion nicht in Mitleidenseliaft 

gezogen wird, hiingt ron dem auf dic Behalterwande 

ausgeiibtcn Ilochstdrucke der Explosionsgase und von 

der Natur des Gesteins ab.

Der AtmospharendruckP der Explosionsgase berechnet 

sich nach der Formel

worin f und a die durch die Art des Sprengstoffs be-

7T

dingten Kocffizicntcn darstellen. Die Grolśe -= ist das,



Nr. 33. -  684

was ais Ladungsdichte bezeichnet wird. Es bedeuten 

in dieser Griilśe n das Gewięht des Sprengstoffs in kg 

und V den Inhalt des Aufbewabrungsrauraes in 1.

Die Yorgenannte Formel bedeutet also, dafs der 

Druck, den die Gase eines bestimmten Sprengstoffs auf 

die Wandę der einscliliefsenden Kammer auszuiibcn ver- 

mogen, durch Herabsetzung der Ladungsdichte vcrmindert 

werden kann. Es wird dies praktisćh dadurch erreicht, 

dafs man den Querschnitt der Kammer moglichst grofs 

nimmt und diese thunlichst soweit Yerliingert, dafs dic 

einzelnen Sprengstoffkisten nicht iibereinander zu stehen 

brauchen.

Beispielsweise bcrechnet sich der Druck, den Gelatine- 

Dynamit, fiir das f =  9360 und a =  0,709 zu setzen 

ist, auf die einschlieiśenden Wando ausiibcn kann, bei 

einer Ladungsdichte yon 1 : 66 auf 142 Atmospharen, 

bei einer Ladungsdichte von 1 :2 dagegen auf 7250 

Atmospharen. Es kommt sonach fiir den thatsachlich 

ausgciibten Druck nicht auf die Sprengstoffmenge, sondern 

auf die Ladungsdichte an.

Es giebt allgemeine Formeln dariiber nicht, wie weit 

das umschlielśende Gestein durch eine explodierendc 

Sprengstoffmenge bei verschiedener Ladungsdichte aufser 

Zusammenhang gesetzt wird. Es steht fiir diesen Zweck 

nur die fiir militarisclie Minensprengungen benutzte 

Formel

, ]/"a7c
o =  1,75 -----

g
zu Gebote. Darin bedeuten:

p  die Lange der senkrechten Achse in Metern, iiber die 

sich yo ii der Ladung aus gerechnet die Wirkung der 

Explosion nach oben erstreckt;

C dio Pulverladung in kg;

a fiir Pulver == 1, fiir andere Sprengstoffe entsprechcnd 

mehr;

g fiir gewijhnliclies Erdreich =  1,5, fiir Fels oder gutes 

Mauerwerk =  4,0— 4,5.

Da die Formel mit thunlichst grofsen Ladungsdichtcn 

rechnet, ist sie fiir den vorliegenden Fali iiberaus vor- 

sichtig. Trotzdem zeigen nach der Formel durehgcfiihrtc 

Rechnungen, dafs schon sehr geringe Tiefen geniigen, 

um die Erdoberfliiche vor den Folgen einer Explosion 

zu schiitzen.

Eine weit griilśerc Gefahr ais fiir die Oberflache 

besteht bei der Explosion eines untcrirdischen Sprcng- 

stofflagers fiir die Grubenbauc. Die entwickelten 

Explosionsgase wirken aufMenschen mehr oder weniger 

todlich. Aufserdem wird die Verdichtungswelle der 

Explosion bei ihrem Laufe durch dic Streeken die 

heftigsten Yerwiistungen anrichten. Diese mechanischen 

Wirkungcn sind um so mehr zu furchten, ais sie sich 

wahrscheinlich auf sehr grofse Streckenlangen fort- 

pflanzen werden. Die Wirkung wird sich erst all- 

mahlich infolge Verzweigung und Richtungsanderung 

der Streeken abschwachen.

Zur Ilerabminderung dieser Gefahren hat die 

Schlagwetterkommission zunachst folgende, durch Fig. 1 

Ycranschaulichte Anordnung des Sprcngstofflagers vor- 

geschlagen:

AiL&zbckenderJc/uicAtE L m . i  eh-en de r  S c h  ać/i£

Das Lager ist in einer ais Sackgasse endigenden 

Strecke untcrgebracht. Die Zugangsstrccke g miindet 

auf eine Parallelstrecke des Wetterweges fiir den aus- 

zichenden Stroni in der Nahe des ausziehenden Schachtes. 

Der Ausgaberaum liegt mindestens 20 m vom eigent- 

lichen Lager cntfernt. Die Zugangsstrecke g ist in der 

Mitte anniihcrnd ąuadratisch erweitert. In der Mitte 

der Erweiteruńg steht ein Aufbau aus leicht beweg- 

lichen Materialien, der im Falle einer Explosion gegen 

dic Strecke g geschleudert werden und diese ver- 

schliefsen soli.

Es ist klar, dafs diese Anordnung in manehen Fallen 

wohl gute Dienste leislen kann, in manehen Fallen aber 

auch Yersagen wird.

Die Schlagwetter- und die Sprengstoffkommission 

haben deslialb bei ihren weiteren Arbeiten nach einem 

wirksameren Schutzo gesucht. Man ging dabei von dem 

Gedankcn aus, dafs der Verschlufs, der im Falle einer 

Explosion das Sprengstofflager gegen die Grubenriiume 

abdiehten soli, selbstthatig eingreifen mufs. Denn cinc 

Explosion ist nur fiir die Zeit zu fiirchten, 

in der sich Menschen im Lager aufhalten. 

Fiir diese Zeit ist aber auf einen zu- 

verlassigen Schlufs der etwaigen Sperr- 

Yorrichtungen in Riicksicht auf die 

menschliche Bequemlichkeit nicht zu 

rechnen. Andererseits soli der Yerschlulś 

wirklich dicht sein und sicher wirken.

Diese Erwiigungen fiihrten zu folgen- 

der Vorrichtung:

Der Zugang A, A zum Sprengstoff

lager wird mit einem pfropfcnartigen, 

Ycrschicbbarcn Versclilu£s T vcrsehen. 

121 Der Durchmesser des Verschlufspfropfens 

ist so gewalilt, dalś er dem Durch

messer der Zugangsstrecke entspricht. Der 

Verschlufs liifst sich bis auf das Widerlager 

Fig. 2 . R  R zuriickbewegen, ist aber fiir gewolm-
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lich einige Meter von dem Widerlager entfernt, so dafs der 

Zugang zum Sprengstofflagcr durch den Umbruch V V, 

offen bleibt. Die Umbruehstreckc biegt zweimal rccht- 

winklig um. Im Falle der Explosion erleidet der 

Strom der Explosionsgase bei seinem Laufe durch den 

Umbruch infolge der zweimaligen Biegung eine Ver- 

zogerung und einen Kraftverlust. Dadurch wird be- 

wirkt, dafs der Yerschlufs T auf sein Widerlager gc- 

schoben wird, ehe noch ein erheblicher Abflufs der 

Gase in die Gnibenriiume hat stattfmden konnen.

Ueber die Wirksamkeit der geschilderten Vcrschlufs- 

Yorrichtung liaben die Kommissionen mehrere Versuchc 

angestellt.

Es wurden zuniichst genietete Eisenrolire mit einem 

Durchmesser von 30 cm benutzt, die nacli Fig. 2 mit 

einander verbunden waren. Al^SprengstolTkain Schwarz- 

pulver zur Anwendung. Die ersten, mit schwaehen 

Ladungen vorgenommenen Versuche zeigten, dafs schon 

ein Druck von nur 5 Atmosphśiren geniigte, um den 

Verschlufs auf sein Widerlager zu schieben. Ein nennens- 

werter Abflufs v0n ExpIosionsgascn dureh den Umbruch 

fand nicht statt. Fiir stiirkere Explosionen, dic einen 

Druck von 25— 30 Atmospharen zur Folgę hatten. 

waren die benutzten Rohren nicht haltbar und dicht 

genug. Jedenfalls war aber bewiesen, dafs der Gedanke 

des selbstthatigen Verschlusses selbst bei den langsam 

explodierenden Sprengstoffen, wie Schwarzpulver, aus- 

fiihrbar ist.

Es kam nun darauf an, die Widerstandsfahigkeit 

der Verschlufsvorrichtung bei hoherem Drucke zu priifen. 

Fiir diesen Zweck wurde eine alte Kanone mit 27 cm 

Kaliber verwandt. Das Widerlager fiir den Yerschlufs 

wurde an der Miindung befestigt. Der Verschlufs- 

pfropfen war vorher in die Kanone geschoben und stand 

etwa 27 cm von dem Widerlager entfernt. Die Spreng- 

stoffe wurden in einer Ladungsdichte von 1 : 1 0 0 , die 

fiir Sprengstofflagcr anwendbar ist, zur Explosion ge

bracht. Der Erfolg war in jeder Beziehung gut. 

Wiihrend ohne Verschlufs die Explosion wie ein schwerer 

Schufs aus der Miindung ber ausfuhr, horte man bei 

Anwendung des Verschlusses nur einen ganz schwaehen 

Knall und die Explosionsgase blieben im Rohre ein- 

geschlossen. Am vorteilbaftcsten erwiesen sich Verschliisse 

mit einfachcr cylindriseher Form und Widerlager, deren 

ringformige Sitzflache etwa ein Drittel des Miindungs- 

ąucrschnitts betrug. —

Aus friiheren Versuehen war bekannt, dafs Explosionen, 

(iie in einer Rohre stattfinden, wellcnformige Druck- 

erscheinungen hervorrufen und dafs an den geschlossenen 

Enden der Rohre zufolge des Anpralls der fortge- 

schleudcrten Gase der hochste Druck auftritt. Dieser 

Druck kann den iiber die ganze Rohre ausgeglichenen 

(normalen) Druck sehr erheblich iibersteigen. Diese 

bekannten Thatsachen wurden durch die Yersuclie der

Kommissionen be.sta.tigt. Z. B. war bei Explosionen in 

einer beiderseits geschlossenen Rohre von 27 cm Durch

messer der an den Enden beobaehtete Ilochstdruck

4 mai so hoch, ais er bei gleichmafsiger Druckverteilung 

iiber die ganze Rohre hatte sein diirfen. Weitere Ver 

suche mit 3 — 4 m langcn Rohren ergaben, dafs der 

Ueberdruck an don beiden Enden abwechselnd auftrat, 

wahrend die Mitte der Rohre von dem Druckwechsel 

nahezu unberiihrt blieb. Ilier wurden Druckbohen ver- 

zeichnet, die dcm normalen Druckc sclir nahe kamen. 

Diese Beobaehtungen fuhrten die Kommission zu einem 

wicbtigen Schlusse beziiglich der Einrichtung von Spreng- 

śtofflagern, namlich zu der Forderung, das Sprcngstoff- 

lager in dem Querstucke einer T lormigen Strecke unter- 

zubringen, wie es Fig. 3 zeigt.

Bei dieser Anlage wird 

der in der Zugangsstrecke 

zum Sprengstofflagcr bei 

einer Explosion auftretende 

Druck demjenigcn ent- 

sprcchcn, der sich nach der 

Ladungsdichte und der Art 

des Sprengstofls annahernd 

bcrechnen liifst. Jedenfalls 

wird die Verschlufsvor- 

richtung den sehr heftig 

einsetzenden Stiifsen der 

ersten Explosionswirkung 

entzogen.

Schliefelich wurden von 

den franzosischen Kom

missionen noch Versuche 

dariiber angestellt, in wci

eli cr Weise die Biogungen 

und plotzlichen Richtungs- 

iinderungen cinerStreckeauf 

die Vcrteilung des Druckes 

Fig. 3 . bei einer Explosion ein-

wirken. Die Yersuclie wurden in Stahlrohren von 

22 mm innerem Durchmesser ausgefiihrt. Hierbei 

zeigte sich, dafs wenn man an dem einen Ende 

der beiderseitig verschlossenen Rohre eine Explosion 

mit einer gewissen Sprengstoffmenge einleitete, der Druck 

an dieser Stelle bis zu 1000— 1200 Atmospharen stieg. 

Die in der geraden Rohre sich ausbreitenden Gase 

erzeugten an dem anderen Ende einen Druck von 

350 Atmospharen, wahrend bei v6lliger Druckaus- 

gleichung iiber die ganze Rohre der Druck nur 

100 Atmospharen betragen diirfte. Biegt man die 

Rohre, ohne ihre Liinge zu yerandern, ein einziges 

Mai rechtwinklig um, so steigt der Druck an dem der 

der Explosion entgegengesetzten Ende nur noch auf 

150 Atmospharen. Es ist das also ein Wert, der 

dem mittleren, ausgeglichenen Drucke bereits nahe 

kommt.



Nr. 33. 686

Die geschildcrten Yersuclie im kleinen haben durch 

eine Probe im grofsen einen sehr dankenswerten Ab- 

schlufs gefunden. Dieser kostspielige Yersuch wurde 

zu Blanzy am 21. Dezember 1895 angestellt. Es ist 

daruber ein besonderer, ausfiihrlicher Bericht in den 

Annales des Mines vcroffentIicht worden.

Entsprechent den gemachten Beobachtungen und 

gewonnenen Erfahrungen wurde ein unterirdisehes Spreng

stofflagcr hergestellt. Die allgemcine Anordnung des 

Lagers und der benachbarten Strecken ist in Figur 4 

veranschaulicht:

$ prcn

&
Fcrschlusspfrl!,
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Y

Figur 4.

Die Zugangs-Umbruchstreeke umschlofs mit der 

Strecke, die den Verschlufspfropfen in sich aufnahm, 

einen quadratischen Gesteinspfeiler von 4 m Seitcn- 

lange. Der Streckenteil A B war 2 m iiber B liinaus 

bis B, sackgassenahnlich verliingert, um die Kraft- 

vcrluste der in den Umbruch sich crgiefsenden Gas- 

niassen noch zu erhohen. Auch sonst waren dic Strecken 

iiber die einzelnen Kreuzungspunkte liinaus im Sinne 

der ExpIosionswirkung yerliingert.

Das SprengstolHager befand sieli 20 m unter der 

Erdoberfliichc. Der abgeteufte Schacht war 15 m vom 

Lager cntfernt. Die Ilauptzugangsstrecke war 50 m 

lang uud miindete unter freiem Himmcl in einen Stein- 

bruch. Das Gestein, in dcm das Sprengstofflagcr stand, 

war schiefriger Sandstein.

Der cylindrisclie Vcrschlufspfropfen hatte eine Liinge 

yon 1500 mm und einen Durchmesser von gleichfalls 

1500 mm. Er war auf zwei Drittel seiner Liinge aus 

ubereinander gelegten Kartonblattern von je 3 mm Dicke 

gefertigt. Ein Drittel seiner Liinge bestand aus IIolz- 

gctiifel, das uberćinander gcnagelt und mit dem Ganzen 

zu einer festen Masse verbunden war.

Zur Fiihrung des Verschltifspfropfens war die Strecke 

auf die notige Liinge mit Beton ausgekleidet. Das 

AYiderlager bestand gleichfalls aus Beton und war durch 

Eisenankcr und Ringo verstiirkt.

Die ais Sprengstofflagcr benutzte Strcckc hatte einen 

Querschni(t von 5 Quadratmeter und eine Liinge von

10 m. Das Lager wurde mit 500 kg Guhr-Dynamit 

(mit 75 pCt. Nitroglycerin) besetzt. Die Ladungsdichte 

betrug somit 1 : 1 0 0 . Die Zundung wurde mittels einer 

gewohnlichen, mit Knallquecksilbcr gefullten Spreng- 

kapsel bewerkstelligt. Bei der Explosion war aufscrlich 

nur cin dumpfes Beben bemerkbar. Erdobcrflache und

Schacht waren unyersehrt. Auch im Innern der Baue 

hatte alles dem erwarteten Erfolge entsprochen. Die 

Verschlulsvorrichtung hatte, wie bei den Versuchen im 

kleinen, gewirkt. Explosionsgase \varen nicht in die 

Strecken getreten. Diese selbst blieben unbeschiidigt. 

Aufgestelltc Wagen, Geriite und IIolz befanden sich 

nach der Explosion noch auf ihren alten Platzen.

Dic Probe war also gliinzend gelungen.

Schl i isse und Fo rde rungen  der franzosischen 

Kommissioncn.

1. Die Gefahr einer zufalligen Entziindung ist fiir 

Schwarzpulvcr erheblieh grolśer ais fiir nitrierte 

Sprengstoffc. Deswegen ist dic Aufbcwahrung von 

Sehwarzpulvcr allein oder zusammen mit nitrierten 

SprengstolTen in Lagern unter Tage zu verbieten.

2. Dic gleichzeitige Aufbcwahrung von Sprengkapseln 

in SprengstofTliigern ist zu vermciden.

3. Dic Sprengstoffkisten sind im geschlossenen Zustande 

im Lager aufzubewahren. Die Oeffnung der Kisten 

und dic Verausgabung der Patronen hat in einem 

Ausgaberaum, der mindestens 20 m vom Lager 

cntfernt ist, zu crfolgen.

4. Dic Beleuchtung des unterirdischen SprengstolTlagers 

und des Ausgaberaumcs darf nur mittels Siclier- 

lieits- oder elektrischcr Lampen gcschchen.

5. Das Sprengstofflagcr mufs sich in der Nahe des 

auszichenden Schachtes befinden. Die Zugangs- 

strecke zum Lager soli nicht. unmittclbar auf den 

auszichenden Wctterweg, sondern auf eine Parallel

strecke dazu miinden. Alle ais Zugang zum Spreng- 

stofflager in Frage kommenden Strecken sollen 

rechtwinklig auleinandcr stehen und sind sack- 

gassenahnlich je 2  m iiber den Krcuzungspunkt in 

der Richtung der Explosionswirkung zu verliingern. 

Das Sprengstofflagcr selbst soli rechtwinklig, wio 

das Qiicrstiick bei dem T, auf der Zugangsstrecke 

stehen (Fig. 4).

Die Sprengstoffkisten diirfen nicht ubereinander 

gestellt werden. Das Sprengstofflagcr soli nicht 

iiber cinc Ladungsdichte Yon 1 : 100 liinaus mit 

Sprcngstoffen besetzt werden.

6 . Eine Verschlufevorrich(ung alinlich der, wie sie bei 

dem Yersuchc in Blanzy erprobt ist, ist einzubauen.

7. Zur Entfernung der Nitroglycerindiimpfe ist das 

Lager mit einer Yentilation zu vcrselien.

8 . Die Tiefe, in der sich das Lager mindestens unter 

der Erdobcrilache befinden mufs, ist nach der oben 

erliiuterten Formel

P =  i ^ ~ —
O

und der sichzu bcrc chn en 

Ycrdoppeln.

ergebende Wert z u
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(Fiir den Ycrsuch in Blanzy erluilt man auf 

diese Weise, wenn g =  4, C =  500 und « =  2,5 

gesetzt wird, yo =  l l , 9 m .  Die yerlangte Tiefe 

wiire also 23,8 gewesen, wahrend sich bereits

2 0  m ais sicher erwiesen.)

9. Es durfen auch Sprengstolfmengen von iiber 500 kg 

gleichzeitig im Lager aufbewahrt werden, wenn 

dieses grofs genug ist und die Ladungsdichte nicht 

iiber 1  : 1 0 0  betragt.

10. Falls man von der unter 6 . vorgesehenen Verschluf3- 

Yorrichtung Abstand nelimen will, so ist die Menge 

des in einem Lager aufbewahrton Sprengstoffs in 

thunlichst engen Grenzen zu lialten. Fiir diesen 

Fali wird vorgesclilagen, mehrere riiumlich bcnach- 

barte Lager mit nielit iiber 25 kg Sprcngstoff-Bestand 

statt eines cinzigcn einzurichten. H.

Uch er Gasmaschinen.
Die Gasmasebinen baben in den Yereinigten Staaten 

nach dcm Enginecring and Mining Journal in den letzten 

Jahren im Bergwerksbctriebe melir und mehr Eingang 

gefunden, und die damit gcmachtcn Erfahrungen waren 

bis jetzt recht giinstig. Nach Donkin, Otto und anderen 

Ingenieuren betragt fiir Gasmaschinen fiir 1 indizierte 

Pferdestarke der Kohlenverbraueb 0,8 Pfund*), d. i. nur 

Yg des Vcrbrauchs gegeniiber dernjenigen bei den best- 

■konstruicrtcn Dampfmaschinen, und diese theoretischen 

Berechnungen haben sich bei einer Rcihe von Gas-

maschinen, die ais Bctriebsmaschinen allcr Art aufgcstellt 

-waren, durchaus bestiitigt. Aufser den wirtschaftlichen 

Yortcilen spielcn aber noch Gesichtspunkte manchcrlci 

Art eine Rolle, die die Yerwendung der Gasmaschinen. 

Yorteilliaft ersęheinen lassen. Einer yon diesen Gesichts- 

punkten ist ihre grofsere Einfachheit und Ilandlich-

keit. Dicse Eigenscliaft ist bei dcm Transport

und der Aufstcllung yon Bęrgwerksmaschinen auf etwas 

abgelegenen Gruben von grofser Wichtigkeit, und ein 

.Hauptvorzug besteht in dieser Beziehung noch darin, 

dafs die schwer fortzuschaffenden Dampfkesscl voll- 

standig in Wegfall kommen.

Ferner ist in betracht zu ziehen, dafs cinc Anzalil 

yon klcineren Dampfmaschinen auf einem Werke —

besonders wenn sie weit auseinander liegen — durch 

die Abkiihlung in den langen Leitungsrohrcn ńamhafte 

Yerluste aufweiscn und niemals das leisten konnen, 

was eine einzige Dampfmaschinc von cntsprechendcr 

Starkę leisten wiirde. Dieser Uebclstand haftet den 

Gasmaschinen nicht an; man kann sie viclmehr iiberall 

und unter Umstanden auch reelit wcit yon einander 

ohne nennenswerten Verlust Arbeit ycrrichtcn lassen. — 

.Ein weiterer Yorzug besteht in der Beschriinkung 

des Wasserbcdii rfn i sses fiir eine Grube. Es ist 

Jiinreichend bekannt, wie grofse Scliwierigkciten

*) 1 engl. Pfund =  0,435 g.

durcli die Beschaffung eines brauchbarcn Speiscwassers 

entstchen konnen, und wieviel Ncbenarbeitcn und Kosten 

durch die Rcinigung und Instandhaltung der Kessel 

erwachsen. Alle diese Uebelstande fallen bei den Gas

maschinen fort, und nur eine geringe Menge Kiihlwasser 

fiir dic Cylinder — welchcs aber immer wieder benutzt 

werden kann — ist erforderlich. Es ist weiterhin 

nicht aufser acht zu lassen, dafs fiir dic Erzeugung von 

Gas im Generator auch minderwertige Brennmaterialien 

yerwendet werden konnen, z. B. Holz, Reisig, Lignit

u. s. w., welche fiir die Kesselheizung unbrauchbar 

sind. Auch Gasolinc, Naphtha, ycrdampftes Oel oder 

dic wohlfeilen Nebcnprodukte bci der Oclherstellung 

iiberhaupt konnen mit Vorteil Verwendung finden und 

bicten vor allcm bei demTransporte wenigSchwierigkeiten.

Aufserdem yerursacht dic Wartung cincr Gasmaschine 

weniger Aufmerksamkeit ais dic einer Dampfmaschinc 

und kann erforderliclienfalls auch durch eincn ungeiibten 

Mann bcwirkt werden.

Die beriilirten Yorteilc der Gasmaschinen fallen zu

nachst bei Erzbcrgwerkcn besonders ins Gewicht; aber 

auch bei Steinkohlenbergwcrkcn ist ihre Bcdcutung 

nicht zu untcrschatzen. Die Koksofengase —  die in 

den Vereinigten Staaten bislier zumeist in die Luft 

entweichcn — finden hierdurch eine neue und zwar 

besonders yorteilhafte Art der Verwcndung.

Schliefslieh erweckt noch dic Thatsache besonderes 

Intercsse, dafs neuerdings auf den Werken von Scraing 

in Bclgicn die Gichtgase von Ilochofen e r f o lg re i c h  

fiir G a sm asch in en  V c rw e n d u n g  gefunden haben.

In Bczug auf Yorstchcnde Ausfiihrungen verdienen 

die Versuchc, welchc dic Deutzer Gasmotorenfabrik 

und dic Fabrik der Gebr. Korting in IIannovcr neuer

dings mit iliren Gasmotoren gemacht haben, besonderes 

Interesse. Beiden Fabriken ist es gelungen, schon 

fiir Maschinen von etwa 15 IIP. an besondere Gas- 

erzeuger (Genoratoren) hcrzustcllcn. Auch grofsere 

Anlagen sind mit Erfolg ausgefuhrt worden. So hat 

die Deutzer Gasmotorenfabrik in letzter Zeit — wie 

Dinglcrs Polytechnisches Journal mitteilt — fiir das 

Baseler Wasscrwerk einen Generator dem Belriebe 

ubergeben, welclier mit gcwbhnlichem Gaskoks arbeitet 

und die Kraft fiir cinc 160 IIP. Zwillingsmaschine 

liefert.

Bei den ausfulirlichen Versuchen, welchc der Dozent 

Meyer in Ilannorer mit dieser Anlage anstellte, ergab 

sich, dafs der Koksyerbrauch fiir dic stundlich wirki ich 

gcleistetc Pfcrdckraft in einem Falle 0,88 kg und in 

einem Falle sogar nur 0,86 kg betrug. Bei einem 

Vergleiche mit einer bestchenden Dampfmaschinen- 

anlagc (Zwillingsdampfmaschino mit Kondensation) kam 

man zu dcm bcmcrkcnswertcn Ergebnis, dafs dicse 

Anlage nur 2/ 3 von der Arbeit rcrrichtcn konnte, welche 

dic Gasmotoren-Anlage zu leisten ycrmochtc.
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Aufser dieser Anlage ist noch eine ganze Reihe 

anderer zur Ausfiihrung gekoinmen, und die damit ge- 

machten Erfahrungen sind durchweg ais giinstig zu 

bezeichnen. Dic neuesten Fortschritte in dieser 

Hinsicbt beziehen sieli liauptsachlich auf eine Ver- 

besserung der Anlage zur Kraftgaserzeugung.

S te n  s.

Materiał fiir Mafsstiibe und PrHzisionsinstrumente.
Fiir die Normal-Meterstiibc hat man bekanntlich eine 

Łcgierung von Platin und Iridium gewiihlt, weil dieselbc 

die geringste Empfindlicbkeit gegen die cbemischen Ein- 

fliłsso der Atmosphare und zugleich eine vcrschwindend 

geringe WarmeausdeHnung zeigt. Fiir die in der Praxis 

benutzten Instrumcnte ist solche Legicrnng natiirlich 

viel zu kostbar. Einen vollwertigen Ersatz derselben 

soli nun nach einer yon Cli. Ed. Gu i l l a um e  der 

franzosischen Akademie gemachten Mitteilung (Comptes 

rendus vom 25. Januar), die bereits viel Beaehtung ge

funden hat, der Nickelstahl von 36 pCt. Nickelgelialt 

bieten. In einer zweiten Mitteilung (C. r. vom 5. April) 

werden von genanntein Forscher weitere Ergebnisse seiner 

Untersuchung der Eisenniekellegierungen yeroffentlicht, 

die zu kennen denjenigen von Nutzcn sein wird, welche 

das vielgoriihmte Materiał einmal zu probieren Lust 

haben sollten. Bevor aber von ihnen hier berichtet 

wird, ist es wohl gcrechtfertigt, der Yerwunderung Aus- 

druck zu geben dariiber, dafs Guillaume dic wertvollen 

Untersuchungen von Eiscn-Nickel-Legierungen, die Prof. 

Jl. Rud lo f f  auf Veranlassung des Vereins zur Fiirdcrung 

des Gowerbflcifses an zweifellos viel besserem Materiale 

ausgcfiihrt hat, gar nicht zu kennen scheint, wenigstens 

durchaus nicht erwahnt. Den deutscherseits angestellten 

Versuchen zufolge besitzt aber von den Eisennickel- 

legierungen nicht diejenige von 36 pCt., sondern „die 

mit nur 16 pCt. Nickel den geringsten Ausdehnungs- 

koeffizienten. Nun sind allerdings deutscherseits nur 

13, von Guillaume aber 17 verschiedencn Miscbungs- 

verliiiltnissen cntsprechende Proben untersucht worden, 

und insbesondere keine mehr ais 16 pCt. Nickel neben 

Eisen cnthaltende auf ilire Wiirmeausdehnung gepnift 

worden, doch tritt lotzterwahnter Nickelgchalt auch in 

bei den Grofsenveranderungen anderer Eigenschaftcn, so 

z. B. der Yerschicdcnen' FestigkehsYerhaltnissc, ais 

Wcndepnnkt hervor und nicht der Nićkelgehalt von 

36 pCt., bei welchem nach Guillaume der Ausdehnungs- 

koeffizient zwischen 0° und 38° nur etwa Yio von 

demjcnigcn des Platin betragen soli.

Anscheinend kommt eben fiir die Eigenschaftcn der 

Nickelstahlsorten die Reinheit des Rohmatcrials und die 

Gleiclimafsigkcit des Produkts sehr in Frage, die im 

wesentlichen yon der Giite der Bezugsąuclle abhangen. 

Es sei deshalb bemerkt, dafs Guillaume sein Unter- 

suchungsmaterial aus den Stahlwerken von Imphy be

zogen hat. Die rohen Gufsbarrcn desselben zeigten sich 

innen ganz hoinogen und selbst bei 80facher Ver- 

grofserung rifsfrei. Je mehr Nickel dic Eiscnlegierung 

enthiclt, desto unempfindlicher zeigte sie sich gegen 

Wasser. Nickelstahl von 36 pCt. Nickel soli in Gestalt 

eines eingeteilten Mafsstabes monatelang in mit Feuchtig- 

keit gcsattigter Atmosphiire verharren konnen, ohne. Rost- 

flccken zu erhalten. Die fiir die Versuche hergestellten 

Lineale wurden nach stundenlangem Liegen in lau- 

warmcin Wasser beim Herausnehmen nicht abgetrocknet, 

wurden auf langere Zeit dem siedenden Wasserdanipf 

ausgesetzt, und doch zeigte sich dic Politur erhalten. Die 

Gufshaut der Barren allerdings ist empfindlichcr und bc- 

deckt sich in Dampf nach einigen Tagen mit einem zu- 

sammenhangenden und sieli leicht ablosenden Rostiiberzuge. 

Jedoch sind auch Kernstiicke sorgfiiltig vor AngrilTen 

zu be wab ren, die eine Verrostung einlcitcn konnten; so 

schadigt schon ein Tintenklcx die Politur und am om- 

pfindlichsten sind alle Nickelstahlsorten gegen Salzsaure; 

deshalb kann von einer schlecht gewaschenen Liitstellc 

aus die ganze Oberflache zerstiirt werden.

Fiir die, mittelst hydrostatischer Wagen gemessenen 

spczifischen Gewichte oder Dichten fand Guillaume, dafs 

deren Wert zwar von demjcnigen des Eisens oder Stahls 

(7,813) mit steigendem Nickelgelialt bis zu dem des 

reinen Nickcls (8,852) wachst, dafs die beobachlteten 

Werte aber gegeniiber den aus dem Mengenverhaltnisse 

der legierten Metalle berechneten fiir die Legierungcn 

von hoherem Ausdchnungskoeffizienten grofsere, fiir die

jenigen von ganz geringer Ausdehnung dagegen kleinere 

Zalilen angeben. Eine ahnliehe Erscheinung zeige sich 

beim Elastizitatsmodul, der sein relatives Maximum 

(19,7 t auf das Quadratmillimeter) bei 22 pCt. Nickel- 

gehalt und sein Minimum (14,7 t) bei 36 pCt. Nickel 

aufweise.

Eigcntiimliche Ausdehnungs - Erscheinungen werden 

durch Ausgliihen und Erwarmen hervorgerufen. Guillaume 

macht jedoch dabei keine Angabe iiber dic Dauer der 

Abkiihlung, ob dem Ausgliihen ein Abschrecken folgte 

oder nicht. Nickelstahl mit weniger ais 25 pCt. Nickel 

zeigt nach deni Ausgliihen bei 100° Verkurzung, wahrend 

die nickelreicheren Stahlsorten eine Verlangerung erfahren 

haben. Von dem Temperaturgrade des Ausgliiliens 

hangt die bleibende Liinge des Nickelstahlstiickes ab. 

Vollendet ist das Ausgliihen fiir Legierungcn Yon 36 pCt. 

Nićkelgehalt bei 150° in 20 Stunden, bei 100° in 100, 

bei 60 0 in 300, bei 40 0 in 700 Stunden und bei ge- 

wohnlieher Temperatur lassen sich ■ merkbare Ver- 

langerungen 2 Monate lang verfolgen. Am schnellsten 

ist also das Ausgliihen bei hoher Temperatur vollendet, 

bei dieser tritt aber auch nur der geringste Betrag einer 

Verl;ingerung ein. Infolgedessen kann cin bei bestimmter 

Temperatur griindlich ausgegliihtes Lineal fortfahren, 

sich (wenn auch unbetrachtlicb) zu verlangern, wenn



oso - Nr. 33.

man os auf niedrigcrer Temperatur erhiilt. Guillaumc 

orklurt diese Erscheinurig fiir ganz analog den bekannten 

Vcrandcrungcn des Nullpunktes an Tliermomctern.

O. L.

Uelłer Ilolztlieer und Ilolzkonsemerung.
Der gewohnliche Ilolztlieer, seil uralter Zeit ais Schutz- 

mittel gegen llolzfiiulnis bekannt, wird im allgemeinen noch 
in einer sehr priini(ivcn und unokonomischen Weise dar- 

geslellt, Niemąnd hat sieli darum gekuinmert, ob das 
gewonnene Produkt viel oder wenig von den bei der Holz- 
konservierung wirksamen Subslanzcn cnlhiilt, Dieser 

Umslnnd, yerbunden mit einer oft unrichligcn Anwendungs- 
weise, liat bewirkt, dafs man an der Zweckmiifsigkeit 

des gcwuhnlichcn Iloizthcers ais einem Konscmerungs- 
mittel zu zweifeln begann. In Wirklielikeit aber entliillt 
der Theer gerade die StolTe, auf wclclic dic Natur selbst 
ais fiiulnishindernde und zugleich fiir die llolzsubstanz un- 
schiidliche liinweist. Die fetten, bei gewohnlichcr Temperatur 
nicht fliichtigcn und in Wasser uiiloslichen Stoffe sind es, 

die sieli in den Poren des Kieferstockes yorfinden, der sich im 
Boden oft Jahrhundcrtc lang unveiiindert erhiilt, die das Kcrn- 
holz so unendlicli besser gegen Fiiulnis schiitzen ais das iiufserc 
llolz. Untersucht man das Materiał der vorzcitlichen 

Holzbaureste, die den atmospharischen Einfliissen bis heute 
trotzten, so findet man stets, dafs dieselben nur aus dem 
besten Kernholz bestehen. Diese SchutzstofTe, die man 

hauptsachlich im Nadelholz findet, liiilt man fiir in demselben 
durcli Polymerisation und Oxydation der fluchtigen Kohlcn- 
wassersloffe entstanden. Unterwirft man solche verwandelte 
Stolic der troekenen Destillation, so erluilt man von neuem 
fliichtige Kohlenwasserstofle von ungefahr derselben Zu

sammensetzung und mit denselben Eigenschaften wie die 
ursprunglichen, Eine solche Destillation erfolgt nun gerade 
bei der Theerdarstellung. Aber nach der gewohnlichen 
Methode erhiilt man dabei ein Produkt, das nur zu einem 
geringen Teil aus obigen KohlenwasscrstofTen, zum grOfsten 

aus den darin aufgefosten Brennharzen besteht. Eine 
empirisehe Untersuchung einiger Ilolzthecrsorten, die auf 
dem Markt am bekannteslen sind, lieferte folgende Resultate:

1 2 3 4

Wasser, Essigsaure ctc......................
Bis zu 300° fluchtige Oele . . . 
Brennharze (bei 300° restierend) .

7,7

33,3
59,0

4,7
20,4

74,0

10,2
15,2
74,6

12,8
14.1
73.1

1 und 2 (Stockholmer Theer) sind sehr ieiehtlliissig, 
bei ca. 15° von Sirupskonsistenz und kosten heute in London 
19— 20 <Jt.\ 3 und 4 (Arcliiuigelllfeer), von fast teig- 
artiger Konsistenz, erzielen nur 13 — 14 <Jt. fur die Tonne 
von ca. 125 1. Diese Preise schwanken hockst unbedeutend. 
Der Ruckstand bei 300° C. bestand bis 1, 3 und 4 aus 
Schwarzem, sprodcm Pech mit glasigem Brucli; bei 2 war 

er zillie. Schwcdisclier Waldtheer kann bis 15 und 20 pCt. 
Wasser enthalten; der Theer, den der Markt ais Stock- 

liolmer bezeichnet, obgleich cr hauptsiichlich aus Finnland 
stammt, besitzt einen um so liohereri Wert, je dunnflUssiger 
er ist; schon das ergiebt, dafs die Konsumenten dic Oelc 
ais den wcrtyollen Bestandteil erkannt haben. Es ist auch 
leicht begreiflich, dafs es nicht die Harze sein konnen, dic 

das Holz schutzen; denn beim Anstreichcn des Holzes mit 
soleliem pechreichcn Theer kann diese dieke Harzlosung nicht

im geringsten in die Ilolzporen eindringen; sie biidet auf 

der Oberflache nur eine llaut, die durcli Oxydation bald 
erhartet, wobei sie auseinander springt und der Feuchtig- 
keit und den Pilzsporen freien Zutritt zu dem vom Theer 
ganz uiiberiilirten Holz gestattet. Dic sonst indifTerenten 

llarzc wirken hier also inditekl schiidlich dadurcli, dafs 
sie das wirksame Oel oberfliichlich zuriickhalten und es 
hindern, in das llolz einzudringen und da lange ńutzlicli 
zu sein.

Je melir Oel und je weniger Ilarz der Theer bcsitzl, 
um so leichlfliissiger wird er also; er dringt ins Holz und 
verwandelt das Aufsenholz in Kernholz mit bedeutend 
hSherem Widcrstand gegen die Fiiulnis. Aber auch der 
harzreiche Theer kann das llolz sehr lange schiitzen, wenn 
mail ihn richtig anwendet oder so, wie ihn die Yorfahren 
wahrscheinlich benutzt haben. Wir wissen, dafs Bauholz, 
einige Zeit der Luft, dem Itegen und der Sonnc ausgesetzt, 
besonders iiufserlich mit grofseren und kleineren Rissen be
deckt wird; bchandelt man dasselbe mit obiłem Theer, so 
leisten auch die Harze gute Dicnste, sie fiillen dic Rissc 

aus und verhindern, dafs sie zu Pilzhcrden werden Die 
Oxydatiort des oberfliichlich sitzenden Thecrs erfolgt ebenso 

wie angedeutet, aber der in die Risse gedrungene Theer 
blcibt sehr lange unverandcrt und schiitzt die niichste 
llolzsubstanz. Eine ganz falsche Anwendung des gewohn

lichen Tlieers dagegen ist es, mit demselben frisches Holz 
anzustreiehen ; durch die sich bildende, anfangs luftdichtc 
llaut werden Pilzsporen gebildet, die, von der Luft abge-
sperrt, in der feuchlen Holzmasse ein sehr giinstiges Ent-
wiekelungsfeld finden und das Holz viel schneller zer-
storen, ais wenn es unangestrichen wiire. Denn Lebens- 
bedingnng fiir die holzzerstbrenden Pilzc sind gerade 
Feuchtigkeit und Mangel an Luft und Licht.

Bei dem alten, noch oft gebrauchlichcn Yetfahrcn, 

iiufserlich den Teil von Pfiihlcn zu vcrkolilcn, den man 
in die Erde stellt, sind es eben diese llolzole, welche 
konscrviereiid wirken. Dabei werden nicht nur die vor-
handenen Pilzsporen zerstort, sondern das darunter bcfind- 
lichc Aufsenholz wird gleichzeitig vom Theer iinpriigniert, 

der von der angekohltcn llolzsubstanz gebildet wird. Fiillt 
man dann durch grundlichen Anstrich auch die ent- 
standenen Risse aus, so wird das Holz sehr lange gcschiilzt.

Ein harzfreier oder -armer Theer dagegen braucht kein 

ganz trockenes llolz vor dem Imprlignieren ; cr dringt tief 
in das Holz ein, zerstort vorliandene Sporen und hindert 

neue am Eindringen, so dafs keine Pilzvcgctation entstchen 
kann. — Die Faluncr Akticngcsellschaft hat kurzlich unter 
dem Namen ^gereinigter Holztheer" cin Produkt in den 
Handel gebracht, dessen Zusammensetzung mit den An

forderungen tibcreinstimmt, die man nach vorslehendem 
an einen guten Holztlieer stellen mufs. Dasselbe enthiilt

3,2 pCt. Wasser, 21,5 pCt. bis 300 ° fliichtige Ocle 
(dcstilliert zwischen 250 und 300 0 C.) und 75,3 pCt. 
leichtflussiger Riickstand bei 300 0 (dunkelbraunes Oel). 
Dieses Produkt ist also fast frei von Brennharzen und be- 
deutend mehr Icichtfliissig ais die gewohnlichen Theersorten 
Nr. 1 und 2; es mufs mithin eine wesentlieh hohere 
Konservierungskraft besitzen. (Tcknisk Tidskrift.)
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Technik.
Magnetische Beobaehtungen zu Bochum. Die 

wcstlichc Abweichung der Magnetnadel vom ortlichen 

Mcridian betrug:

um 8 Uhr um 1 Uhr urn 8 Uhr um 1 Uhr
1897 vorm. nachm. Torm. nachm.

Monat Tag e - s - Tag a

Ju li 1. 12 57,5 13 5,6 17. 12 57,9 13 7,1
2. 12 57,9 13 6,0 18. 12 56,2 13 6,8

3. 12 56,2 13 4,9 19. 12 55,6 13 3,4

4. 12 56,5 13 4,0 20. 12 56,4 13 3,8

5. 12 56,4 13 2,2 21. 12 58,5 13 3,2

6. 12 55,0 13 5,3 22. 12 52,9 13 4,8
7. 12 57,0 13 1,9 23. 12 56,6 13 4,3

8. 12 56,4 13 4,3 24. 12 58,3 13 3,3

9. 12 56,5 13 4,6 25. 12 55,9 13 4,1

10. 12 55,2 13 4,3 26. 12 55,3 13 3,9

11. 12 57,8 13 4,0 27. 12 55,3 13 5,7

12. 12 57,8 13 ' 4,1 28. 12 55,1 13 5,7

13. 12 56,4 13 5,9 29. 12 54,0 13 4,8
14. 12 56,4 13 8,9 30. 12 55,9 13 7,9
15. 12 56,9 13 7,1 31. 12 56,8 13 5,7

16. 12 57,0 13 6,9

Mittel 12 56,70 13 4,99

13 0
Mittel 13 s 0,8“ =  hora 0. —
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Die elektrischen Bohrmaschinen von Siemens

& Halske sind nacli Echo des Mines sehr cinfach und 
stark konstruiert, tragbar und erfullen alle Anforderungen. 

Sie gestatten vollstiindig, den gewbhnlichen elektrischen 
Motor alternierend zu benutzen und den Gewichtseinflufs 

desselben auf die Arbeit zu beseitigen. Aucli konnen 
rotierende und sloTsende Maschinen in den elektrischen 
Stromnetzen aller Art angewendet werden. Der Elektro- 
inotor ist von dem Arbeitswerkzeug getrennt und befindet 

sich i 11 einem MetalIgehiiuse mit einem Rheostat; dadurch 
ist dic Rolations-Gcschwindigkeit regulicrbar und kann 

beim Arbeitsbeginn langsamer sein. In dem Gchituse ist 
ferner ein bipolarer Unterbrecher angebraeht: auch enthiilt 
cs die erforderlichen Schmelzpfropfen mit allein Zubehor 
und wiegt nur 100 kg, so dafs 2 Arbeiter zum Transport 
gcnilgen. Benutzt man mehrphasige Strome, so ist der 
Stromwechsler ungemein niitzlich, da die Rotationsrichtung 
der Bohrmaschine durch Umstcllen desselben geiindcrt wird. 
Die Verbindung des Elektromotors mit der Bohrmaschine 
erfolgt durch eine biegsaine Transmission, die aus einer 
die Bewegung ubertragendc Secie besteht, welche sieli im 
Innem einer Schutzrohre dreht. Beide Teile werden mit 

der Maschine und dcm Motor durch spezielle Ausgleichungen 
verbunden, die man leicht und schnell abnehmen kann. 
Die erforderliche Betriebskraft ist die eines Pfcrdes. Auch 

die Stromentnahme ist bemerkenswert, dic im Verteilungsnetz 
der Grube steht. Ein Kabelende mit 2 durch Kautschuk 
isolierten Leitern und einer Stromentnahme verbiudet das 
Gehiiuse mit einer am Oberteil einer Trominel bcfestigten 
Ausgleichung. Die Trommel triigt 50 bis 100 m isolierte 
Leitung; das eine Ende ist an einem Zwickel am Trommel- 
oberleil befestigt, das andere wird durch eine 2- oder 3- 
polare Stromentnahme mit dem Motorgehause verbunden. 
Alle diese Teile sind tragbar, leicht transportabel und 
konnen vor dem Schiefsen rasch beseitigt werden.

Diese rotierende Maschine, speziell fUr weichere Gesteine 
bestimmt, in denen noch Stahlbohrer gut anwendbar sind, 
wiegen uńgefiihr 32 kg, was schon vorteilhaft ist. Das 

Yorriicken der Maschine erfolgt automatiscb, je nachdem

sie mit voller Kraft arbeitet, feste Partieen dnlritft und wenn sie 
das Gestein angreift. In Steinsalz und anderen weichen 
Massen arbeiten Spiralbohrer von ca. 4 cm Starkę trocken 
ohne jede Schwierigkeit; mufs man naclibohren, so werden 
Hohlbohrer angewendet mit sehr liarten Gufssfahlenden. 
Durch einen unmittelbar an dem Bohrerkopf angcbrachten 
Muir wird das Wasser nach innen geleitet; der Mufl’ besitzt 
einen runden Hohlraum, der das Wasser durch Seitenlocher 

in das Lochinnere verteilt. Diese Maschine braucht je 
nacli der Gcsteinshiirte 700 bis 1000 Walt; in weichen 
Gesteinen und Salz bohrt sie in der Minutę 30 bis 40 cm 
tief und kann Lbcher von 1 m Tiefe liefern; die Auf- 
stellung erfolgt an tragbaren vertikalen Gestellsiiulen.

Die stofsenden Bohrmaschinen derselben Firma zeiclwicn 
sich durch eine wirklich hervorragendc Ausuutzung der
Triebkraft und durch eine ganz cigentiimliche Riickgang- 
bewegung beim Einklemmen des Bohrers aus. Iin hiirtesten 

Stein bohrt diese Maschine 3,5 cm weite Loclier. Durch 
eine sinnreiche Einrichtung kann man die Bohrstange lier- 
nusnehmen ohne die Maschinenstellung zu iindern, und
ohne die Bohrlochweile zu vergrofsern kann die Arbeit 
beendet werden; bei anderen Maschinen nimmt man da
gegen die Stange seitlich heraus. Diese Maschine wird
an einer hydraulischeu Lafette (affftt) oder besser an einem 
freien Gestelle befestigt; da er fast 420 Schliige in der 
Minutę niacht, mufs dieser Apparat sehr fest sein und das 
Gestelle ist da ganz am Platz. Das den Bohrer haltende 
Stiick ist durch Federn mit der Maschine verbunden,
sodafs diese die Bohrverschlage niclit erreichen. Eine 
gebogene Welle, durch die biegsame Transmission be
trieben, bewegt einen Schieber, der durch 2 konischc 
Zahnriidcr dic Hin- und llerbewcgung bewirkt; der Hub 
■des Schiebers ist liinger wie der des Knies. Die Be
wegung beider gclit vor sich, auch wenn die Bohrstange

eingekeilt ist; in diesem Fali arbeitet der Apparat leer, 
da ein kleines Schwungrad hihreichende Kraft ansairimelt, 

um die Federn zwischen Schieber und Stangentriiger zu
sammen zu driicken. Alle Maschinen arbeiten nach jeder 
Richtung; die stofsende wiegt ca. 90 kg und das leicht 
abzunehmende Schwungrad uńgefiihr 20 kg; sie ist stiirker 
wie die starksie Luftbohrmaschine, die von der Dampf- 
maschine 10 Pferdekriifte beansprucht,'.und bohrt in festein 
Granit in der Minutę 8— 10 cm tiefe und 35 mm weite 
Locher und brauclit dazu 1000 Watt; 6 solcher Maschinen 
in ziemlich grofsem Abstand von der Dampfmaschine, 
Turbinę oder dem Oelmotor bewegt, absorbieren zusammen 
nur 10 Pferdekriifte. Fiir ungefahr 500 m cntfernte 
Arbeiten genilgt eine Triebkraft von 110 Yolt, fiir 1000 in 
eine Spannung von 220 Volt und fiir 3000 m eine solche 
von 330 Volt, wohl verstandeń mit kontinuierlichen 
Stromen und konstanter Spannung; benutzt man mehr
phasige, Strome mit hoher Spannung, so transformiert man 
sie auf 120 oder 210 Volt und die Motore sind in diesem 
Fali fiir 50 Perioden in der Sekunde konstruiert. Was 
sonst zu diesen Apparaten nebensiichlich gehort, (alit wenig 

ins Gewicht; sie sind zwar teuer, aber diese Maschinen 
konnen oft arbeiten, wo andere nutzlos waren; auch die 
Beleuchtung ist bei ihnen leicht auszufuliren.

Steinbruehsbetrieb zur Beschaffung von Berge- 

versatz fiir Steinkohlengruben. Die Sociele des 
llouilleres in St. Etienne (Nordfrankreich) gewann bereits 
seit liingerer Zeit das fiir den Bergeversatz notwendige 
Materiał in Sleinbriichen, die in niiclister Niilie ilirer Schiichtc



-  641 - Nr. 33.

gelcgen waren. Da (liese jedocli niclit melir ausreiclitcn 
zur BeschafFimg der notigen Berge, so liat die Gcsellschaft 
an einem 2 km von den Setiiicliten entfernten Berge einen 
neuen Steinbruelisbetrieb eroffnet. Die Gebirgsscliicliten 
bestelien liicr aus Scliiefer und Kolilensandstcin von miilsiger 
Hiirte. Zum Transport des gewonnenen Versatzmaterials liat 
man eine Eisenbahn mit Lokomotivbetricb von 1 m Spur- 
weite crbaul. Um mSglichst geringe Steigung zu erhalten 
und Niveaukreuzungen zu vermeiden, mufste man der 
Bahn eine Liinge von 41/? km geben. Dic liochste Steigung 
betrug 20 mm pro 1 m. Auf der Strecke muGsten 1200 m 
Tunnel und zwei Brlicken hergestellt werden.

Der Steinbrueh liefert pro Tag 1200 Wagon a 6 lii. 
Jeder Wagen crfordert an Transportkosten, einschl. Ein- 
und Ausladcn, 0,15 Frcs. Die Bahn dient nebenbei auch 
zum Transport von Ilolz aus dem Hauptmagazin und von 

Kohle zu einer Kokerei.

E in  n e u e s  K raftagen s. Die Electrica Revicw ver- 
offentlicht eine neue Erfindung Guattaris, die eine Brcnn- 
stoffersparnis von 50 pCt. bei der Dampferzeugung ermog- 
liclicn soli. Dies will man dadurch errcichen, dafs dem 
zu verdampfenden Wasser cin Gemenge von Kohlensiiure 
uud Aethylenchlorid zugeselzt wird. Die Einfiihrung dieser 
beiden Gemische in das Kesseiwasser liefert den Dampf 
mit einer halb so grofsen kalorischen Energie wic unter 
gewohnlichen Vcrhiiltnissen. Das Aethylenchlorid oder 
Dutch lic[uid ist eine biiiunliche Fliissigkeit, die bei einer 
Temperatur von 82‘/2° kocht, deren Diiinpfe mit einer 

gruuen Flamme brennen und an der Luft Esploslonen er
zeugen konnen. Nach Guattar i mufs das Mengcn der 
beiden Stoffe in einem vollkominen geschlossenen Gefafse 
ausgefiihrt werden, welches mit Roliren und Hahnen ver- 
selieij ist und iii das das Aethylenchlorid in einem dttnnen 
Slralil gelangt, wahrend die Kohlensiiure gleiclizeitig durch 
Einwirkung einer Siiurc auf ICreide erzeugt wird. Auf 

28 1 Wasser sollen 7 kg Kreide, 2 kg Chlorwasserstotfsiiure 
und 140 g Aethylenchlorid kommen. Das so erzeugte 

Gemenge von Siiure und Chlorid gelangt in einen Siittigungs- 
apparat zuriiek, wo es in das Wasser eingefiihrt wird; das 
so mit dem 2- oder 3fachen scines Volums gcsiiltigte 
Wasser wird dann in den Kessel gedrilckt. Der erzeugte 
Dampf gelangt, nachdem cr den Motor bewegt, in einen 
Fliichenkondensator, wo er kondensiert wird, ohne dafs die 

Kohlensiiure und das Aethylenchlorid zerlegt werden. Die 
so kondensierte Lijsung schafft man mittelst einer Luftpumpe 
in ein Reservoir mit atmosphiirischem Druck, und von hier 

gelangt sie wieder zum SiiUigungsapparat und dann in den 
Kessel.

P rofllierte  K u p ferd ich ttm gsrin ge . Die zunehmende 
Anwendung hochgesp.innter und daher auch hocherhitzter 
Diiinpfe zu Motoren-. Heiz- und sonstigen Zwecken hat der 

Unzulanglichkeit der iilteren Dichtungsmaterialicn gegeniiber 
liingst das unabweisbarc Bediirfnis nach haltbareren und

wirksameren Flanschendichtungsmitleln gezeitigt. Dic Firma 
Friedrich Goetze in Burscheid b. Koln hat nun seit liingerer 
Zeit Versuche mit Metalldichtungen gemacht und ist dadurch 

zur Fabrikation profllierter elastischer Kupferdichtungsringe 
gelangt, welche ein geelgnetes Dichtungsmaterial selbst fiir 

Dampf>pannungen von,12 bis 25 Alin. und Temperaturen 
uberhitzter Diimpfe bis 350 0 C. bilden. Diese Ringe
werden in .verschiedenen Stiirken des Metalls in allen
Mafsen bis iiber 2000 mm geliefert. Fur sehr hohen Druck

werden Doppelkuplerringe mit Gummi-Asbest- oder Asbest- 
graphit- Einlagc angefertigt (vergl. Fig. 1), welche ein

Fig. 2.

besonders starkes Dichtungsvcrmogen und grofse Dauer- 

haftigkcit besitzen. Fig. 2 zeigt die Vcrwendung eines 

solclien Ringes zur Flanschendichtung.

V erb essertes  V erh.uttungsverfaliren  fiir  zu-  
sam m en gesetz te  g esc liw efe ltc  Erze. Von F. Ellers- 
hausen in London. Unter den verschiedenen hierfiir bereits 

patentierten Methoden kann man dic von Barlett und 
Biewend anfiihren. Mein Verfahren unterschcidet sich von 
densclben yollstandig nicht allein durch das Behandlungs- 
system und den Apparat, sondern auch durch dic Beschaffenheit 
der erhaltenen Produkte. Unter zusammcngcsetzteu Erzen 

verstehe ich solche, die eine betrachtliche Menge Blei und 
Zink geschwefelt enthalten, und die auf gewohnliche Weise 
nicht yerhUltbar sind. Die Abscheidung des Zinks und 

gleichzeitigc Fallung des Bleimetalles in Schachtiifcn durch 
Einwirkung von Eisen oder Eisencrz ist eine Methode, die 
man wahrend der letzten 50 Jahre yersucht hat und die nach 

Biewend noch nicht abgeschlossen zu sein scheint. Nacli 
den Patenten Hann aus wird das fiir gewohnlich schwer 
zu beliandelndc Erz mittels eines Gemenges von Eisenerz 

und Kohlenstoff bearbeitet und in Retorten erhitzt, um die 
Zinkdampfe auszutreiben. Dieses, seinen Zweck jedenfalls 
ganz erftillcnde Yerfahren kann aber yom komnierziellen 

Gesichtspunkt nicht gut geheifsen werden. Nach anderen 

Systemen bat man solche Erze mit Kohlenstoff allein be-
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handclt und dann zum Teil metallischcs Bici, Zink und 
Bleidampfe erhalten. Aber keiner dieser Prozcsse scheint 
cinc allgcmeinere Anwendung zu finden: die gewohnliche 
Metliode, das Erz zu riisten und dann dic Riickstiindo mit 
cincr Siiure oder einem Chlorid des Eisens zu waschen, 
um ein Zinksalz in Lijsung zu erhalten, bcstclit fort. Auf 

diese Weise beseitigt man das Zink vor dem Erzschinclzen. 
Nacli meinem Verfahren wird das Bici und Zink durcli 
Ver(lticlitigung in einem roticrenden oder Flammenofen ab- 

geschieden; derselbe ahnclt den zur Sodafabrikation ange- 
wendeten und ist meines Wissens zur Erzvcrarbcitung noch 
nielit benutzt worden. Ich erhalte auch das Zink, das mit 
den Bleiverbindungen in Sainmelkammern zuruckgedriingt 

wird, ais nculrales Zinksulfat, das mit Wasser vom Blei 
geschieden werden kann. Getrocknet kommt dieses Sulfat 
wieder in den Ofen. Nach VcrflUchtigung des Bleis und 
Zinks kann man den RUckstand, welclier liauptsiichlich aus 
Eisensilikat bestchend. selbst ais einen ausgezeicłineten Zu- 
schlag benutzen. Derselbe enthiilt alle nichtfluchtige Blci- 
verbindungcn, dic das Erz ursprllnglich besafs, mit Aus- 
nalime des Zinks, und kann dann in einem gewohnlichen 

Schachtofen vcrschmolzen werden. Mein System ist das 

folgendc:

Ich beschicke den heifsen Ofen mit einem Gemcngc aus 
schwer zu behandelndem Erz und Eisen- oder Manganoxyd 
oder einem Erz, welchcs eines oder beide dieser Oxyde 
enthiilt, und mit Kohle. Die Mengen wecliseln nach der 
Erzzusammcnsetzung; die gewiihnlichen sind 100 Teile 
Eiscnoxyd und 25 Teile Kohlen. Lebhafte Rotglut mufs 
vorhanden sein und wenn der Esscnzug nielit hinreicht, 
mufs unter dem Ilerd ein Luftstrom zugefiilut werden. 

Dlimpfe von Blei und Zink, auch von Schwefel- 
siiure entweiclien, von der Luft mitgenommen, und 
gehen in dic Kammcrn. In diesen wird der Zinkrauch in 
Sulfat Ycrwandclt und setzt sich rasch ab; der Absatz be- 
stcht fast ganz aus Bleiverbindunge» und loslichem Zink
sulfat, das unter Wasserzusatz leicht gcwiunbar ist. Den 

unloslichen RUckstand bildcn hauptsachlich Blciverbindungen, 
etwas Silbcr und einige wenige Verunreinigungen; derselbe 
wird getrocknet, mit der Ofenbeschickung gemengt und 

bildet nach der Blei- und Zinkbeseitigung in flussigem 
Zustand mit Blei ein ausgezeichnctes Aggloineratprodukt, 
das alle wertvollen Metalle des Erzes enthiilt, Zink aus- 
genommen, und wird im Schachtofen verschmolzen. Bei 
dieser Vcrarbeitung des Riickstandes kann der in den 

Kammern gesammeltc Bleirauch durch den Chlorations- 
prozefs verwertet werden, wahrend das metallische Bici 
und Silbcr auf jede beliebige Art gcfallt wird. Anstatt 
so zu verfahrcn, kann das Erz ohne Gemenge dem Ofen 
ilbergebcn und das Eisenoxyd- und Kohlengemenge zuge- 
setzt werden, wenn das Erz hinreichend heifs und teilweise 

gerostet ist. Es ist besser, nicht auf einmal alles Oxyd 
und die notige Kohle zuzusetzen, sondern nur nach Bedarf, 

um eine kontinuicrliche Reaktion zu erlangen. Wenn das 
Oxyd keine Kieselsaure und wenn das Erz daron unge- 
wohnlich wenig enthiilt, so kann der Riickstand nicht per 
se vorschmolzen werden. In diesem Fali kann dic Kiesel- 
erdc zugcsetzt und geschmolzen werden, um den ange- 
sammelten Bleirauch zu agglomeriercn, aber ich ziehe vor, 
so zu vcrfahren:

Der nicht geschmolzene, gut durchgearbeitete Riickstand 
blcibt, der Luft ausgesctzt, 15 bis 20 Minutcn lang im 

Ofen, dann ist er fast ganz cntschwefclt und bereit, eine

neue Erz- und Kohlcncharge aufzunehinen. Ist die Kiescl- 
incnge noch ungenugend und der RUckstand intakt ge- 
bliebeu, so kann dem Ofen eine neue Erzchargc zugefiihrt 
werden und dann wird d io  im Erze enthaltene Kieselerde 
wahrscheinlich geniigen, um die Schmelzung des Ruck- 
standes zu uuterstutzen. Auf diese Weise gelingt cs nicht 
allein, dic angcwendetc Eiseuerzmengc bedeutend zu redu- 
zieren, sondern auch den RUckstand an wcrtvollen Metallon 
Y e r h i i l t n is m iif s ig  auzureichcrn, wiihrend der aus den vorhcr- 
gehenden Chargen augesammelte Bleirauch an Gehalt sich 
verdoppelt oder. verdreifacht; dic Kosten des Schachtofen- 
schmelzens werden sich entsprechend vcrringern.

(Echo des Mincs.)

D as V erfa łiren  zu r E x tra k tio n  von  M ota llen
von Siemens & Halske besteht nach der Zeitschrift fur 
Elektrochemio (Willi. Knapp, Halle a/S.) in einer frockenen 
Chloration der betrclfenden Erze bei gcwohnlichcr Temperatur 

mit darauf folgender Auslaugerci und Elektrolyse, bei woleli 
letzterer das fiir die Chloration erforderliche Chlor wieder- 
gewonnen wird. Durch zweckentsprechende Wahl der 
Losungsinittel kann man wahrend der Laugerei auch cinc 
Trennung der verschicdencn Chlorationsproduktc und damit 
der in den Erzen entbalten gewesencn Metalle vornehmen,

Fiir die Ausfuhrung des Verfahrcns im einzeinen geben 
dic Erfindcr fotgende Bcispiele an:

1. Zur Extraktion von Zink aus naturlicher Zinkblcndo 
lafst man das Chlor so lange auf das Yollkomineu trockone 
Erz cinwirken, bis keine weitere Absorption mehr erfolgt. 
Das gebildetc Chlorid wird dann geliist, indem man das 
bchandeltc Erz mit einer miifsigen Mengc Wasser niischt, 
um eine Chloridlosung von miifsiger Konzentration zu go- 
winnen. Man kann die Losung bcschleunigen, indem man 
das Erz mit Wasser behandclt, welchem Salzsiiuro odor 

Kochsalz zugcsetzt worden ist. Die gewonnene L3sung 
wird dann in einer unlosliche Anoden und metallische 
Kathoden enthaltenden Zelle der Elektrolyse unlerwotfen, 

wobei metallischcs Zink nicdergeschlagen wird, wiihrend 
Chlor frei wird. Man kann dieses Chlor direkt zu den 
Gefiifsen leiten, in welchcn eine neue Menge des Erzes 

behandelt wird. Da das so erhaltcne Chlor, vou einem 
kleinen Verlust abgesehen, der bei der Chloricrung des Erzes 
urspriinglich bemitzten Menge iic[uivaIeot ist, so findet ein 

Kreisprozefs statt. in dem dieselbe Chlormengc kontinuicrlich 
zur Behandlung aufeinander folgenderErzmcngen benutzt wird.

Bcispiel 2. Wenn das Erz neben Ziukblende Blei- 

glanz enthiilt, so wird es ebenso wie im Beispiel 1 be
handclt. Zicht man das chlorierte Erz mit Wasser aus, so 
erhiilt man das Zink voltstiindig und etwas Blei; zieht man 

den RUckstand mit Salzsiiure, Kochsalz, Chlorkalcium u. s. w, 
aus, so erhiilt man den Rest des Bleics.

Wenn neben Blei Silber vorhandqn ist, so geht es 

nicht mit dem Zink in. Losung, sondern bleibt in dem 
Ruckstande und kann aus dcmselben nach bekannten 
Metlioden abgeschicden werden.

Beispiel 3. Erze, welche neben Antimonsulfid Gold 
entbalten, werden zuerst trocken mit Chlor behandelt, dann 

mit Wasser ausgewasclien und wieder getrocknet; diese 
Operation wird wenigstens zweimal ausgefuhrt; man erhiilt 
alsdann den grofsten Teil des Goldes in der-Waschlauge. 
Der feste Riickstand wird mit Salzsiiure behandelt, wodurch 
eine Losung von Antimonchlorid erhalten wird. Durch 
Elektrolyse dieser Losung wird das Antimon abgeschieden 
und das Chlor wiedergewonnen. Die durch Auswaschen
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erhallene Losung kann gleichfalls der Elektrolyse zur Ab- 
sclicidung des Goldes unlerworfen. werden. Man kann aber 
auch das Gold nacli irgend einer bekannten chemisehcn 
Methode aus der Wasclilauge erlialten.

Bei der Elektrolysc- ist es niclit immer vorteilhaft, den 
Prozefs bis zu der vollstandigen Erscliopfung der Losung 
an Chlor fortzufiihren, da liierbci die Kosten fiir die not- 

wendige elektrische Energie zu grofs werden.
Man sucht cs daher moglichst so einzurichtcn, dafs die 

zu elektrolysierende Wasclilauge aufser den aus dem Erz 

atisgezogenen Melallchloriden eine erhebliche Menge anderer 
Clilorverbindungen, wie Salzsiture, Kochsalz u. s. w., enthiilt, 
und leitet die Elcktrolyse so, dafs nur das Chlor der 

Melallchloridc, also das im Erz verbrauchte Chlor, aber 
dieses moglicht vollstiindig, wiedergewonnen wird; die 
iibrigen Chlorverbindungen bilden alsdann im wesentlichcn 

einen Ballast, der in dem Kreisptozefs zwischen Chlorinations- 
gefiifs und der elektrolytisohen Anlage stets mitgefuhrt wird 
und dazu dient, dic Losung der Melallchloridc zu ver- 
bessern und die Erscliopfung der elektrolysierten Lauge an 
Chlor zu ycrhindern.

Die elektrolysierte Losung, welche noch Chlor und 
Cliloryde enthiilt, kann zum Befeuchtcn oder zum Auslaugcn 
neuer Mengen des Erzes dienen.

Durch passende Aendcrungen in der Spannung des 
elektrischen Stromcs konnen dic verschicdenen in der Losung 

enlhallenen Metalle zuerst bel niederer Stromspannung 
nicdergeschlagen werden, wiihrend dic uncdlcn Metalle 
spiiter durch Strome hoherer Spannung abgcschieden werden ; 

cs bildet jedoch dieser Teil des Yerfahrens niclit einen 
Teil des vorliegenden Palentes.

M it Dampfturbinen betriebenes Boot. Die „Tur- 
binia“ , das neue mit Dampf-Turbincn belriebe.ne Boot, iiber 

dessen Einriehtung schon einiges bekannt geworden ist, hat 
in der letzten Zeit, wie dic National-Ztg. berichtet, noch 
neue Proben seiner aufserordentlichen Leistungsfiihigkeit 
abgclegt. Das Boot maclite neulich cinc Fahrt von Ilarwich 

nacli Cowes (Insel Wight), ohne die geringste Betricbs- 
storung und oline einen Aufenthalt wiihrend dieser langen 

Fahrt, es wurde eine Gescliwindigkeit von 16 bis 28 Knoten 
innegelialten. Alle an der Falirt beteiligten Personen waren 

besonders iiber das vollkommene Felilen von Ersehuttcrungen 
auf dem Scliiffe durcli die Bewegung der Maschinen erstaunt, 

Auf der Itliede von Spithead hat der wissenachaflliclie 
INIitarbeiter der Londoner Zeitschrift „Academy" neulich 

einer Fahrt auf der „Turbiniaft beigewohnt und liebt eben
falls hervor, dafs das Schiff sowohl von den Erschiitterungen 
ais auch den Iibrigen Unannehmlichkeiten der anderen 

Torpedobootc frei ist; die Gescliwindigkeit bei dieser Fahrt 
betrug 33 Knoten. Der Erfinder glaubt, dafs sich eine 
Gescliwindigkeit von 34 bis 35 Knoten mit dem Schiffe 
ganz bequem erreichen lassen wird. Jedenfalls liifst sich 
sclion jetzt sagen, dafs die „Turbinia" die Gescliwindigkeit 
aller bisherigen Schiffe von gleicher Grofse um 10 Knoten 
iibertrifft und iiberhaupt ais das sehnellste Schiff der Weit 
zu bezeichnen isl, und dabei ist bei den bisherigen Fahrten 
nocli niemals die iiufserste Dampfkraft zur Anwendung 

gelangt. Dic „Turbinia“ , von dem Ingenieur Parson 
gebaut, hat oine Liinge von 100 m, eine Breite von 9 Fufs 
und einen Tiefgang von 3 Fufs, ihr Raumgewicht ist 44 V2 t. 
Dic Maschinerie besteht aus einem Wasser-Riihrenkessel 
und 3 Turbinen, die nach dem Compound-System arbeiten, 

jede dieser Turbinen besitzt ihre eigene Triebstange, an

der sich je drei Schiffsschrauben betinden. Diese Schrauben 
machen iu der Minutę 2200 Umdrchungen und werden 

direkt von den Dampfturbinen in Bewegung gesetzt, die 
natilrlich selbst cinc hohe Umdrehungsgeschwindigkeit 
besitzen mussen. Dies ist cin besonderer Fortschritt iu 

dem Bau der Masehine, da bei den frGheren Dampfturbinen 
Parsons die zu grofse Umdrehungszahl, die sich bei der 
Ausnutzung der Dampfkraft ergab, wegen der starken Ab- 
nutzung der Maschinenleile eine besondere Schwierigkeit 
bot. Dic erste Dampfturbine von 1884 maclite 18 000 
Umdrchungen in der Minutę, spiiter gelangle man bis auf 

6500, und jetzt ist die Umdrehungszahl also wiederum um 
V3 gemindert. Die Masehine der Turbinia liefert also 
2100 Pferdestiirkcn, und fur jede Perdestiirke werden 
stiindlich 7 ’/4 kg Wasser gebraucht. Das Gewicht der 
llauptmaschine ist 13‘/2— l4 f/2 Ctr., und die gesamte 
Maschinerie einschliefslich des Wasserkessels wiegt nur 22 t, 
so dafs also fast 100 Pferdestiirkcn auf eine Tonne des 
Maschinengewichts und fast 50 Pferdestiirkcn auf eine Tonne 
des Rauminhalts des Bootes entwickelt werden —  das sind 
Kraftverhiiltnissc, die alle bisherigen Leistungen im Dampf- 

schiffsbetriebe in den Schatten stellen.

Mineralogie und Geologie.
Die Eisenerzlagerstatte von Vares in  Bosnien. 

Die beriihmtcn Eisenschmelzhutten, welche die Volker der 

Balkanlialbinsel mit Eisen meist in der Form von 
stiihlernen Ilauwaffen versalien, hatten ihren Sitz in der 
Umgcbung von Vares (N.-N.-W von Serajevo 36 km, 
unter 44° 10' n. B. und 16 u ostl. L.). Die sehr zalil- 
reiclien Stlickofen konnten begrcifliclierweisc nur leicht 

reduzierbare porijse Eisenerze schmelzen, welehc in ge- 
wissen Lagen der miiehtigen Eisenerzlagersliitte vorkommen. 

Daher wurden auch die Strichc von solchen iniirberen Erzen 
durcli unregelinafsige Tag- und Grubenbaue an den zugiing- 
lichsten Stellen bis zu 30 m Tiefe abgebaut wurden. Bis zum 
Jalire 1882 gab es in Varcs nocli 18 Stuckofen, welche 
Yornehmlieh Uiimatite, denen untergeordnet Limonile zu- 
gattiert wurden, verschmoIzen und aus den sonst 55 bis 
50 pCt. haltendcn Erzen, auf deren Reinscheidung wenig 
Sorgfalt verwendet wurde, nur bis 30 pCt. Eisen ausbrachten. 
Gcgenwiirtig sind die rciclisten Erzlagerstiitten bei Yares 
der Gegensland des Abbaues fiir Hoch(5fen, die nattirlich 
alleJStuekofen verdriingen mufsten.

Die rciehste Eisenerzfiihrung fallt in das Gebiet der 
paliiozoischen Gesteine, welche aus Thonschiefern, teil
weise in Glimmcrschiefer iibergcliend, aus chloritisclien 
Kalkschiefern und graulichen Kalkstcinscliichten bestelien, 

in welchen ein 30 bis 60 m iniichtiges Erzlager ein- 
gebettet ist. Das Stavnathal teilt etwa an der Einmundungs- 

stcllo der Seitenthiiler Yaresae (oder Ruda) und Saskidol 
das Erzlager von etwa 4 km bekannter Liinge dem Streichen 
nach in zwei Teile. Am liiiuligsten ist etwa folgende Lagerung 
zu beobachten. Das Licgendgestein mit NO.-Einfallen bilden 
paliiozoische Schicfcr, in denen etwa 40 m unter dem Erz

lager beginnend Biinke von sideritischem Kalkstein, dichler 
grauer Sphiirosidcrit und auch diiniie Lagen von Hiimatit 
cingelagert sind. Natilrlich verwiltern diese erzfiihrenden 
Schichten am Ausbisso alle zu Limonit, der aber, wenn der 

Sphiirosidcrit knollig ist, durcli Manganerze, welche auf den 
Kluftflachen Ueberziige bilden, schwarz erscheint. Daiauf 

ruht das Erzlager, hier etwa 40 m miichtig, nach NO. mit
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60— 8 0 0 vcrflachend ;iuf. Es bcsiclit aus schicfrigen 
Biinkcn vorilliimal.it mit untergcordnet eingeschaltclcn unter- 
broclicncn Schichten von Kalkstein und Sphiirosiderit.

Dic Hamatrlcrze enthalten kein oder nur SpiiTcn von 
Kupfer, aber in der diinnen Scliicht von graphitischem 
Thonschiefer, welcbe das Erzlagcr bedeekt, bemcrkt man 
Malachit- und Azuritanfliige. Die echwarzcn Schiefcr be

deekt eine machtigc Kalkbank, auf welcher kalkig-glimmcrige 
Schiefcr folgen, iiber denen schon Buntsandstcine (der 
unteren Trias, Werfner Schiefcr) gleichfalls nach NO. ver- 
fliichend, aufruhen.

Das gescTiichtete Erzlager besteht vorherrschend aus 
liiimatit, wenig Siderit, am Ausbifs aber ist teilweise 
Łimonit sein Vertrcter, kommt aber mit dcmselben 
aueii tiefer vor. Schicfrigc rciche Biinke wcchseln mit 
weniger reichen nicht schicfrigen Biinken von Hiimatit ab, 
die aber wegen ihres Kalkgehalies doch ais Zuschlag ver- 
wendbar erschcincn. Im Verlaufe des Ausbisses des 
miichtigen Erzlagers, das auch durch Triaskalke Uberlngert 
wird, finden sich nucli Eiscńglanzc von bedeutender Iicinheit.

Die Hiiiiiatit-Erżc zeigen dic Zusammensetzung von den 
yerschiedencn Gruben nach Peterson:

1 2 3 4

Fe O . . . . . . . . _ _ _ 0,9
................................ 77,4 75,8 85,2 37,5

2,3 1,2 3,7 2,6
Si O j ................................ 12,3 16,8 2,5 10,9

J!2 Os ...................... 1,4 1,8 1,2 5,5
CaO ...................................... 1,0 2,6 3,4 22,8
M g O ................................ Spur Spur Spur 1,1
CuO ...................................... — — — Spur
s .......................... 0,20 0,14 0,06 0,11
p ...................................... 0,16 0,12 0,15 0,21
Alkalien K20( Na20 . . — — — 0,3

Gluhycrlust jj°q | • ■ • 5,3 1,5 3,9
1 16,8 
I 0,9

So wie friiher hat die bosnische Eisenindustrie auch 
jetzt ihren Hauptsitz iu Vares. Die Varescr Eiscnindustrie- 
Aktiengesellschaft mit dem Kapitale von 1 600000 fl. 
besitzt schon einen Hochofen in Kralupi bei Vares, der 

mit einer 25 km langen Fliigelbahn mit der Station 
Podlugoyi mit der Bosnabahn verbunden ist.

Die Gesellschaft hat den alteren Ilochofen erweitert und 
einen zweiten fiir eine Tageserzeugung von 30 t Roheisen 
mit zwei Winderhitzern und einem Dampf-Compoundgeblase 

hcrgestellt. Die Werke fallen in 50 Jahren nach Ablauf 
der Konzession an den Staat.

Die llaupterzeugung von Eisenerzen und Eisen fallt 

auf Vares, wo im Jahre 1896 23 213 t Eisenerze im Werte 
von 49 613 fl. (i. J. 1S95: 12 734 t) mit 163 Arbeitern 
(1894: 85 Arbeiter) erzeugt wurden. Die Roheisen- 
produktion hob sich bedeutend ; es wurden 10 120 t erblasen.

II r.

YolksMirtscliaft nnd Statistik.
ITorderung der Saargruben. Die staatlichen Saar- 

gruben haben im Monat J u l i  in 27 Arbeitstagen 732 233 t 
gcfórdert und 710 939 t abgesctzt. Im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres betrug die Forderung in 27 Arbeitstagen 
671 564 t, der Absatz 631 257 t. Mittels der Bahn ge- 
langten 456 369 t, durch Schiffe 58 548 t zum Versand. 

Durch Landfuhren wurden 28 699 t entnommen; 92 106 t

wurden den bei den Gruben gelegenen Koksanstalten zu- 

gefuhrt. Die Schiffsverladung erfolgte wahrend der zweiten 
Iliilfte des Monats bei etwas steigenden Frachten.

Kohlenausfukr Grofsbritanniens 1897. (Nach dem 
Trade Supplemcnt des Economist.) Die Reihenfolge ist 

nach der Ausfuhr im Jahre 1896 gewiihlt.

Monat Mai Jan. bis Mai incl. Gesamt-

Nacli:
ausfulir im

1897 1896 1897 1896 Jahr 1896

inlOOOt*) in 1000 t in 1000 t in 1000 t in 1000 t

Frankreich . . 464 375 2 345 2 164 5 225
Deutschland . 495 402 1616 1 545 4 511
Italien . . . 475 360 2126 1717 4145
Sciiweden und
Norwegen . . 349 311 1 052 966 3120

Spanien u. kanar.
Inscln . . . 187 150 987 916 2130

Itulsland . . . 240 251 334 385 1859
Aegypten . , 195 127 848 755 1772
Danemark 183 150 649 581 1692
Brasilien . . 91 93 425 466 1005
Brlt. Ost-Indien 46 119 268 645 968
Holland . . . 71 42 332 226 785
Portugal und
Azoren . . . 68 55 312 274 634

TUrkei . . . 56 46 248 201 492
Malta . . . . 53 45 217 122 346
Gibraltar . . . 24 24 153 113 271
anderen Landem 505 557 2 370 2 257 5 307

Insgesamt 3502 3107 14 312 13 330 34 262
Wert iu 1000 L. 1560 1374 6 374 5 962 15161

*) 1 t =  1016 kg.

Yerkelirswcsen.
Kohlen- und  Koksversand. Dic Zechen und Kokercien 

des Ruhrreviers haben vom 16. bis 31. Juli 1897 in
14 Arbeitstagen 192 157 und auf den Arbeitstag durnh- 
schnittlich 13 726 Doppelwagen zu 10 Tonnen mit Kohlen 
und Koks beladen und auf der Eisenbalin zur Verscndung 

gebracht, gegen 175 757 und auf den Arbeitstag 12 554 
D.-W. in derselben Zeit des Vorjahres bei 14 Arbeits- 
tagen. Demnach wurden in der zweiten Iliilfte des Monats 
Juli laufenden Jahres auf den Arbeitstag 1172 und im 
ganzen 16 400 D.-W. mehr gcfórdert und versandt, ais vom 
16. bis 31. Juli 1896. Im ganzen Monat Juli stellt sich 
der Versand an Kohlen und Koks auf der Eisenbalin:
im Saarrevier a u f ............  55 032 gegen 50 019 D.-W.

in Oberschlesien auf . . . 126 663 „ 118 918 „
im Ruhrreyier au f............  363 580 „ 334 693 „
und in den drei Bezirken

zusammen auf................  545 275 „ 503 630 „
und war mitliin:
im Saarrevicr.............  5 013 D.-W. oder 10,0 pCt.
in Oberschlesien . . .  7 745 „ „ 6,5 „

im Ruhrrevier . . . .  28 887 „ „ 8,6 „
und in den drei Bezirken

zusammen.............  41 645 „ „ 8,3 „
hoher ais in dem gleichen Monate des Jahres 1896. Im 
Ruin bezirk war die Forderung im Monat Juli des laufenden 
Jahres die hochste bis jetzt erreichte, und iibersteigt die 
bis dahin grofste im Monat Oktober 1896 von 341 835 

Doppelwagen bei gleiohen Arbeitstagen um 21 745 Doppel
wagen oder 6,4 pCt. Die Gesamt-Forderung bezw. der 
Gesamt-Versand in den ersten 7 Monaten des laufenden 

Jahres 1897 betragt:
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im ' Saarrevier . . 

in  Oberschlesien .

358 044 gegen 336 245 D.-W. 

780 093 „ 772 515»
» 2 141 142

3 249 902

iin Ruhrrevier.............  2 305 300

und in den drei Bezirken

zusammen.............  3 443 437

und stellt sieli demnach im:

im Saarrevier u m .............  21 799 D.-W . oder 6,8 pCt.

in O b e rsch le s ie n .............  7 578 „ „ 1,0 „
im Ruhrrevicr ................  164 158 „ „ 7,7 „

und in  den drei Bezirken

z u s a m m e n .................... 193 535 „ „ 6,0 „
hoher ais in dem gleichen Zeitraum des Jahres 1896. — 
In den Zusaminmenstellungen fiir dic Monate Mai und Jun i 

ist der Gesaint-Versand des Jahres 1896 fiir das Ruhr- 

Revier um 10 000 Wagen zu gering aufgcfUhrt.

"W a g e n g e s te llu n g  d e r  D o r tm u n d - G r o n a u - E n -  

sc h e d e r  E is e n b a h n g o s e l ls c h a f t  im  M o n a t  J u l i  1897.

Ks betrug fiir Kohlen uud Koks:

Die Wagei 

insgesamt

bestellung
p.Fórdertg.
durchschn.

Die Wagei 

insgesamt

gcstellung
p.Fórdertg.
durchschn.

Yom 1. bis 15. Juli 
„ 16. „ 31. ,,

5114 
6 033

393
431

5114 
6 033

393
431

O b o rsch le s is c h e  W a g e n g e s te l lu n g  im  M o n a t  J u l i

1897. Iin oberschlesischen SteinkohIenrevier betrug:

Die Wagenbestellung
. Ip.Fórdertg. 

insgesamt , , ,
c durchschn.

Die 'Wagengestellung

inseesamt IP-Fórdertg. insgesamt ,iurchschn_

vom 1. bis 15. Ju li:

in 1897 ...................... 61334 4 710 61160 4 698
in 1896 ..................... 55 230 4 252 59 645 4 583
mitli. in 1897geg. 1896 +  6104 +  458 +  1515 +  115

vom 16. bis 31. Ju li:

in 1897 ..................... 65 003 4 641 65 003 4 641
in 1896 ...................... 55 417 4 010 59 273 4 278
mith. in 1897 geg. 1896 +  9 586 +  631 +  5 730 +  363

N ie d e r s c h le s is c h e  W a g e n g e s te l lu n g  im  M o n a t  

J u l i  1897. Im niederschlesischen Kolilenrevier betrug:

Die Wagenbestellung
, . Ip.Fórdertg
insgesamt \K ■ , , °

° durchschn.

Die Wagengestellung

inseesamt |P-F 5rdertS- insgesamt durchsclin.

Tom 1.—•15. Ju li:

in 1897...................... 11565 888 11 535 886
in 1896 ...................... 11451 858 11451 858

roni 16. bis 31. Ju li:

in 1897...................... 12 776 915 12 773 915

in 1896...................... 12 399 885 12 395 885

W a g e n g e s te l lu n g  im  B e re ic h e  d e r  K g l .  Sachs. 

S ta a ts e is e n b a h n e n  p r o  M o n a t  J u l i  1897. 

fiir Kohlen und Koks:

Es betrug

die Wagenbestellung die Wagengestellung

pro Fórder- pro Fórder-
insgesamt tag durch- insgesamt tag durch-

schnlttlich schnittlich

Zwickaiier Revler 17 042 631 18 079 670
Lugau-Oelsnitzer „ 10 392 385 10 381 384

Meuselwitzcr „ 8165 303 8165 302

Dresdener „ 2 602 100 2 600 100

Insgesamt 38 201 1 419 39 227 1456

W a g e n g e s te i lu n g  im  S a a r ro v ie r , b e i A a c h e n  

u n d  im  r h e in is c h e n  B r a u n k o h le n - B e z ir k  im  M o n a t  

J u l i  1897.

Es betrug fiir Kohlen und Koks:

Die Wagenbestellung Die Wagengestellung
. Ip.Fórdertg. . . Ip.Fórdertg.

insgesamt j  , , insgesamt r, . .
° durchschn. ° durchschn.

Tom 1. bis 15. Ju li:

Saarkohlenbezlrk 23 455 1803 25 857 1 981
Kohlenbezlrkb. Aachen 5 836 449 5 838 450
Uh. Braunkohlenbezirk 1 712 131 1712 131

insgesamt 31003 2 383 33 407 2 562
geg. dieselbe Zoit 1896 27 419 2 101 30 627 2 354

yom 16. bis 31. Juli:

Saarkolilenbezirk 29 326 2105 29 175 2 085
Kolilenbezirk b. Aachen 6 531 466 6 531 466
Rh. Braunkohlenbezirk 1 993 142 1 977 142

insgesamt 37 850 2 713 37 683 2 693
geg. dieselbe Zeit 1896 30 630 2186 33 689 2 409

W a g e n g e s te l lu n g  im  B e re ic h e  d e r  K g l .  E is e n 

b a h n d ir e k t io n  E r f u r t  im  M o n a t  J u l i  1897. Es be
trug fiir Kohlen, Briketts etc.:

die Wagenbestellung die Wagengestellung

proFórder- pro Fórder-
insgesamt tag durch insgesamt tag durch

schnittlich schnittlich

vom 1.— 15. Juli 5 326 410 5 326 410

,  16.-31. „ 6237 445 6 237 445

W a g e n g e s te l lu n g  im  B e re ic h e  d e r  K g l .  E is e n  - 

b a h n - D ire k t io n  H a l le  a. S ., im  M o n a t  J u l i  1897. 

Es betrug fiir Kohlen und Koks etc.:

die Wager 

insgesamt

ibesteliung 

proFórder- 
tag durch
schnittlich

die Wagei 

insgesamt

gestellung 

pro Fórder- 
tag durch
schnittlich

1.— 15. Juli . 
16.-31. „ .

14 616 
17 084

1 124
1220

14 614 
16 845

1124
1203

V e r h u tu n g  des  W a g e n m a n g e ls .  Die Konigliche 

Eisenbahndirektion zu Essen erliifst żugleich im Namen der 
Direktionen zu Elberfeld, Koln und St. Johann-Saarbrucken 
unter dcm 1. August d. Js. die nnchfolgctidc Bekannt- 
machung:

„Die vcrmchrte Thśitigkeit in fast allen Gewcrbszweigen, 
welclie in den ersten 6 Monatcn des laufenden Jahres eine 

Steigerung der Kohlen- und Koksabfuhr aus dem Ruhr- 
bezirk um 7,4 pCt. hcrbeifiihrte, sowie die in Aussicht 

stchcnde giinstige Ernte, deren Ergebnis fiir Riiben allein 
auf 10 pCt. hoher ais im vorigcn Jalire geschiitzt wird, 
liifst es dringend crwiinscht erscheinen, dafs das vcrkehrs- 
treibende Publikum die Bestrebungen der Eisenbahn-Ver- 

waltungen, den in den Herbst uioiiateu zu erwartenden starken 
Verkehr anstandslos zu bewaltigen, in geeigneter Weise 

untcrstUtzt.
Yon der Staatseiscnbalin-Verwaltung sind zur Befrtcdigung 

der erhyhten Anforderungen erhebliche Neubescliaflungen 
von Lokomotiven und Wagen, neue Gleiseverbindungcn, 

sowie Yerbesscrte Einriclitungen und Erweiterungen auf den 
Stationen Yorgenómmen, bessere und schnellere Zugvcr- 
bindungen eingerichtct und Sonderziige mit erliohter Falir- 
gescliwindigkeit nach den IIaupt-Verbrauchsstellen eingclegt.

Die Kohlen - Verbraucher und Verkelirs-Intcresscnten 

wurden erhebliche Unterstutzungen leistcn konnen, wenn 

der Herbst- und Winterbedarf an Kohlen, Koks und Briketts
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iii stiirkerem Mafse schon jetzt bezogen und dabei auch 
auf volle Ausnutzung des Ladegewichts der Wagen mit 
erhohter Tragkraft Bedaeht genommen wird. Namentlich 
ist es dringend erwiinscht, dafs der Bezug der Ilausbrand- 
kohlen nicht auf die Herbstmonate verschoben wird.

Unter allen Umstiinden itt cs jcdocli erforderlich, dafs 
siimtlicho Empfiiiigcr von Kohlen, eirisclilicfslich der Gas- 
anstalten und industriellcn Werke, soweit es bei der Art 
ihres Betriebes irgend thunlich ist, vorsorglieh soviel Vorrat 
ansatnmcln, dafs ihnen durch etwaige voriibergchende 
Storungcn im Eisenbahnbctricbe keine Vcrlegcnheilen er- 
wachscn.

Endlich ersuehcn wir die Verkehrstreibenden, sich die 
sehlcunige Be- und Entladung der Wagen angclcgen sein 
zu lassen, damit so lange, ais es im offentliclicn Interesse 
angiingig ist, von einer allgemeinen Verkiirzung der Lade- 
fristen abgesehen werden kann."

Der Verkehr in  den Rheinhafen. Nachstehend 

geben wir eine Zusammcnstellung der wichtigeren rheinischen 
Hiifen mit ihrem Flilcheninhalte und ihrem Gesamtverkchrc 
nach dem soeben erschiencnen Jahicsberichte der „Central- 

Kommission" fiir Rhein-Scliiffahrt pro 1896.

.. i tt i- Flachenlnhalt Gesamt-Namen des Iiafens . , , . ,in lia verkelir t

Mannheim inki. Flofsliafen . . . 165,90 4 182 482

Mainz(llandels-, Flofs- und alter I-lafen) 67,40 283 447
Ruhrort (Ilaupthafen und Eiscnbahn-

bassin) .....................................  55,98 5 592 221
Schierstein (Flofsliafen) . . . .  27,10 131 171
Duisburg...........................................  25,70 3 285 155
Dtisseldorf (alter und neuer Hafen) 24,69 398 071

Dorlrecht . ...................................... 11,80 163 367
B in g e n ...........................................  10,47 72 602

Mulhcim ( R h e in ) ...........................  10,00 88 323
G o rk u m ...........................................  8,00 34 407
Oberw in ler...................................... 7,50
Hochfeld...........................................  6,57 806 941
Emmerich . . . . . . . .  6,27
Obcrlahnste in ................................  6,00 137 460

T i e l .................................................  5,82 18 818
Koln (Rheinauhafen)...................... 5,70 766 724

Strafsburg (Haupt- und Nebenhiifen) 4,85 345 842
Leopoldshafen................................. 4,50 15 418
W o r in s ...........................................  4,01 236 448

N ym w cgen......................................  3,78 30 520
S p e y e r ...........................................  3,45 81 894
M a s a u ...........................................  3,00 163 373
Ludw igshafen................................  2,90 1 093 597
Lautcrburg......................................  2,76 153 250

Koblenz (Moselhafcn)...................... 1,70 36 899
Germersiieim...................................... 1,60 96 692
Bingerbruek...................................... 1,60 36 453
Homberg...........................................  1.57 58 361

Maxim iliansau................................. 1,30 8 518
K e h l ................................................  0,94 3 777

A rn h e m ...........................................  0,90 25 430

Der Vcrkehr mit dcm Rotlerdamer llafcn bczilTerte sich 
auf 5 279 519 t, derjcnigp mit Amsterdam auf 308 766 t; 
mit den andern holliindischen Hiifen auf 1 599 325 t, mit 
den belgischen Hafen auf 1 109 287 t, so dafs dic Giiter- 
bewegung auf dem schilfbaren Rhein im Jahre 1896 

30 251 7921 =  605 045 840 Ctr. betrug; 13 635 156,60 Ctr. 
melir ais im Jalire 1895.

Betriebsliingen der den Bahnen des Vereins 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen am 1. Ju li 1897 

unterstellten Streeken. Am 1. Juli d. J. gehorten dem 

Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen 75 Eisenbahn- 
vcrwaltungen an, und zwar:

a) 44 Deutsche EisenbahnverwąHungen,
b) 21 Ocsterrcichisch-Ungarische Eisenbahnvcnvaltungen,
c) 4 Nicderliindische Vcrwaltungen (Holliindische Eisen

bahn, Niederlandischc Centralbahn, Nicderliindische 
Staatseisenbahn und Nordbrabant-Dcutsche Eisenbahn),

d) 1 Luxemburgische Yeiwallung (Prinz lleinrich-Eiscn- 
balin),

e) 3 Belgische Ver\valtungen (Chimay-lSisenbahn, Grofse 
Belgische Centralbahn und Liittich-Mastrichter Eisen
bahn),

f) 1 Rumiinische Vcrwaltung (Rumlinische Staatseiscn- 

bahnen) und
g) 1 Russisch - Polnischc Verwaltung (die Warscliau- 

Wiencr Eisenbahn).

Aufserdem nchmen nacli §. 6 der Vereinssatzungen nocli 
Ycrschiedcnc in Deutschland bclcgenc vollspurige Bahnen 
untergeordneter Bedeutung mit einer Betriebsliinge von zu
sammen 634,04 km an den Vereinscinrichtungen teil.

Das Netz der im Betricbe der Yorstehend unter a) bis g) 
aufgcfUhrten Yerwaltungen stehenden Bahnen hat eine 
Gesamtausdchnung von 84 228,70 km.

Hiervon kommen auf:

1. a) die zur Preufsisch-Hcsśisciien Be-
triebs- und Finanzgeineinschaft

gehorenden Streeken . . . .  28 843,15 km
b) die Bayerischen (einsclilicfslich

Pfiilzischcn) Eisenbahn verwal-
t u n g e n .....................................  6 054,78 „

c) dic Siichsischcn Eiscnbahnver-

w a ltu ngen ................................  2 914,33 „
d) dic Wurltembergischen Eisenbahn-

vcrwaltungen........................... 1 754,16 „
c) die Badischen Eisenbahnverwal-

t u n g e n .....................................  1 550,16 „

f) dic Klsafs-Lothringischen Ęiśen-
bahnverwaltungen...................... 1 786,93 „

g) die Vcr\vallungen der Privatcisen-
balincn sowie der Staatsbahnen der 
iibrigen deutschen Mittel- und 
Kleinstaaten ...........................  2 958,22 „

dic deutschen Verwaltungen zusammen 45 861,73 km

2. die Ocsterrcichisch-Ungarischen Ver- 
waltungen (IC. K. Oesterreichische 
Staatsbahnen 9269,87 km, Koniglicli

Ungar. Staatsbahnen 12 374,68 km) 31 242,09 „
3. dic Bosnische Yerwaltung (Mililiir-

bahn Banjaluka-Doberlin) . . . 105,05 „
4. die Niedcrlandischen Vcrwaltungen 2 778,63 „
5. die Luxemburgisclie Verwaltung . 166,17 „
6. die belgischen Vcr\valtungen . . 703.08 „

7. die Rumiinische Vcrwaltung . . .  2 879,66 „

8. die Russisch-Polnische Vcr\valtung . 492,29 „

Gesamtbetriebsliinge 84 228,70 km

Die Yereinsbahnen liattcn Anfangs Juli 1896 eine 
Ausdehnung von 81 320,08 km; das Netz derselben ist 
dalier in der Zeit vom 1. Juli 1896 bis daliin 1897 um 
2908,61 km gcwachsen.
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Ad dem Zuwachs sind beteiligt: 

die Deutschen Ver-

waltungen . . . m it 691,99 km oder 23,79 pCt.
die Oesterreiclusch- 

Ungarischen Ver-

waltungen . . .  „ 1 965,09 „ „ 67,56 „
die Luxemburgischen,

Niederlandischen 

nnd anderen Ver-

einsbahnen . . .  „ 251,54 „ „ 8,65 „
(Ztg. d. Ver. d. E.-V.)

Eisenbałmlangen der Erde. Die schwedische 
statistische Zeitschrift*) veroffentlicht aufser Zusammen- 
stellungen vom eigenen Staate viele vergleichende Tabellen 
iiber alle euiopiiischen und aucli aufsereuropaisohe Lauder, 
wozu sie die besten Quellen herauzieht. Die Zeitschrift 
des Kgl. preufs. statist. Bureaus entnimmt derselben eine 
allgemcine, auf Schlufs der Jahre 1884 und 1894 be- 
ziigliche Uebersicht der Eisenbahnen einschliefslich der 
im otfentlichen Gebrauche stehenden schmalspurigen. Ihre 
Liinge erreichte: Kilometcr

a) in Europa: 1884 1894 noch
Deutschland . 36 779 45 462 Europa: 1884 1894
OęsterrKidi . 13 159 16 349 l.uxemburg . 361 434
Ungarn . . 8714 13 042 Sefiweiz 2 890 3 462
Bosnien 370 696 Frankreich 30 995 39 984
Kuisland . 25 010 33 318 Spanieu 8 684 12 147
Finnland . . 1 191 2 275 Portigal . . 1 527 2 340
Schwedm . . 6 600 9 234 Italien . . . 10 067 14 944
Norwegen . . 1 562 1 726 Malta . — 13
Danemark 1807 2 258 Grieihenland 175 918
Grolsbritannien Serbien . . 245 * 540

und lilaml 30 352 33 048 Rumanien 1 602 2 573
Man u. Jersey 80 96 Bulgarien . . 224 838
Niederlande . 2 247 2 661 Tiirkei . . 1 170 1 447
Belgien . . 4 366 5 545
1>) in Asien 1884 1894 noch Asien: 1884 1894
Tiirkei . . . 372 1 667 franz. Besitz. 83 123
Per ien . . — 54. niederl, „ 924 1 613
rnss Central- StraitsSettlem. — 92

asien . . 231 1 733 Malakkastaaten — 227
Sibirien . . — 1 618 britisch Indien 18 550 30 220
Japan . . 510 3 408 portu g. „ _ 82
Cliina . . . 13 200 Ceylon . . . 285 436
Siam . . . — 144

c.) in Afrika: 
ital. Besitz.

1884 1894
27

noch 
Afiika: 1884 1894

Aegypten . . 1518 2 027 siidafr. Republik _ 990
Tunis . . . 212 369 Oranjeriyifr — 1000
Algerien . . 1 688 2 933 Kapland . . 2519 3 932
Senegainbieu . 33 394 Natal . . . 187 643
Kongostaat . — 150 Reunion . . 89 126
port. Besitz. . — 378 Mauritius . . 148 169
d)inAustral ien: 1884 1894 noch Australien: 1884 1894
Festland . 9 192 17 711 Neusceland 2 527 3 488
Tasmania . . 346 764 Hawaii 51 106
e) in Amerika : 1884 1894 nocb

1884 1894Neufundlaiul . 80 596 Amerika:
Kanada 15 540 25 387 Venezuela 138 1 020
Yer. Staaten 201 735 288 520 Colombia . . 265 452
Mexiko . . 5 456 10 473 Ecnador . . 69 300
Mittelamerika 56G 941 Pe u . . . 1 309 1 667
Kuba . 1 600 1 731 Bolivia . . 56 1 000
brit.Westindien 122 314 Chile . . . 2 275 3166
Dom. Republik 80 115 Argentina 4 905 13 961
Puerto Rico . 18 18 Paraguay . . 72 253
franz. West- Uruguay . . 431 1 604

indien . . 38 224 Brasilien . 6 115 12 064
britisch Guyana 35 35

*) Statistisk Tidskrift, utgifven af Kungl. statistiska Central- 
byran; Stockliolm (P. A. Norstedt & Soner) 1896, Preis jahrlich 
2 Kronen.

W ahrend der zehn Jahre hat sich das Eisenbahnnetz 

der Erde um 45,94 v. H ., in Europa allein weniger —  

namlich um 29,38 v. H. —  ausgedehnt. Es kamen iiber- 

haupt Kilometer Bahnliinge

auf Europa . . 1884 190177, 1894 246 050 
„ Asien . . .  „ 20968 „ 41617
., Afrika . . „ 6 389 „ 13 138
„ Australien . „ 12 116 ,, 22 069
., Amerika 240 905 „ 363 841

insgesamt ., 470 555 ,, 686 715

V e re in «  m u l V e rss im m liu ig ( ‘ii.

Allgemeiner Knappschafts-Verein. zu Bochum.

In der ordentlichcn Vorstandssitzung vom 3. Aug. d. Js. 

wurde u. a. folgendes verhandelt:

Die Yerwaltung erstattet kurzeń Bericht iiber die bis- 

herige Thiitigkeit der engereri Statutkoinmission. Dieselbe 

w ird noch einmal zusammen kommen, um den Entwurf 

der neuen Satzungen abzuschliefsen und die Begrundung 

zu demselben festzusetzen. Es wird beabsichtigt, die Be- 

ratung der grofseren Statutkoinmission im September statt- 

finden zu lassen, sodafs der Gesamtvorstand voraussichtlich 

im Oktober iiber den Entwurf sich wiirde schlussig machen 

konnen.

Der Vorstand nimmt das Nachstehende zur Kenntnis:

Die Petilion zu dem Entwurf eines „Gesetzes betr. die 

Abiinderung der Arbeiterversicherungsgesetze“  ist infolge 

des inzwischen eingetretenen Schlusses des Reichstags nicht 

zur Beratung gekommen.

In letzter Zeit sind vielfach an den Gesamtvorstand 

gerichteti! Schriftstiicke von beliebig berufenen Aeltesten- 

Versammlungen eingegangen, die teilweise auch die Be- 

schlUsse des Vorstandes tadelnd besprechen. Der Yor- 

sitzende erkliirt, dafs er derartige Eingaben ais ganzłicli 

unberechtigt nicht weiter beachten und cinfach zu den 

Akten schreiben lassen werde.

An Antriigen auf jSTachzahlung des Kindergeldes neben 

der Unfallrente auf Grund des Prozesses Hecke sind bis 

Ende vorigen Monats 1897 erledigt. FUr d^ese Antriige 

sind 465 623,99 JL  gezahlt, zuruckbehalten sind vor- 

liiulig ais dem Einwande der Verjahrung unterliegend 

86 997,10 d i, sodafs im ganzen bei Abstandnahme von 

der Verjiihrung 552 601,09 d l. fiir diese Antrage aufzu- 

wenden sind. Es sind noch 240 Antriige in Bearbeitung 

und aufserdein liegen noch rund 300 Antrage von solchen 

Mitgliedern vor, welche bisher nicht formell invalidisiert 

worden sind. Fiir diese samtlichen 2437 Antrage werden 

etwa 650- bis 700 000 d l. aufzuwenden sein, von denen 

etwa 110 000  d i. verjiihrt sind. Yorsjland beschliefst 

von dem Itechte der Verjiihrung beziiglich der bereits vor- 

liegenden und der noch bis zum 1. Januar 1898 ein- 

gehendęn Antriige keinen Gebrauch machen, auch die In- 

validisierung fiir einen in der Vergangenheit liegenden 

Zeitrauin ohne Antrag auszusprechen. Beziiglich aller erst 

nach dem 1. Januar 1898 eingehenden Antrage und gegen- 

liber denjenigen Mitgliedern, welche im Klagewege ihren 

Anspruch durchsetzen oder eine schnellere Auszahlung der 

beanspruchten Gelder herbeifiihren wollen, soli der Ein- 

wand der Yerjiiliruug gemacht werden.
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Pa ten t-Bcrichte.
Patent-Anmeldungen.

K l. 5. 12. September 1896. T. 5116. Hamm-
vorrich tu n g  fiir  K eilsa tzo  zu m  S pren gen  von  Ge- 
stein . Louis Thomas, Ans bei Luttich; Vertr.: Eduard 
Franke, Berlin N.-W., Luisenstr.' 31.

K l. 14. 10. Dezember 1896. St. 4821. D am p f-
m a sch in e  m it  sto tiger  Z u m isch u n g  iib erh itz ten  
D am p fes. Henri Steven, St. Sebastian, Spanien; Vertr.: 
F. C. Glaser und L. Giaser, Berlin S.-W., Lindenstr. 80.

K l. 35. 21. September 1896. G. 10 867. Sicher-
heitsvorschlufs fiir Schiebethiiren an Brems- 
sch.ach.ten und  Aufziigon aller Art. Willi. Giese, 
Braubauerschaft bei Gelsenkirchen.

K l. 47. 29. Dezember 1896. D. 7941. M it fed ern d em  
StofF au sgefiitterto  S eilsch eib e . Alfred Davy, 4 Woburn 

Place, London W.C., u, Tlieodorc George Stewart Rogers,
5 Great Winchester Street, London E.C.; Vertr.: C. Fehlert,
u. G. Loubier, Berlin N.W., Diirotheenstr. 32.

K l. 78. 15. Februar 1896. St, 4493. V erfah ren
zur Herstellung e in e s  S pren gstoffes au s K oh le  u n d  
eh lorsau rem  K ali. Arthur Reichsritler von Stubenraucli, 
Strafsburg i. E., Kinderspielgasse 19.

Gebrauchsmu9ter-Eintragungen.
K l. 10. Nr. 78 199. 26. Mai 1897. P. 2996.

K ok sp refsste in  au s B rau n k oh len k ok s, gem iach t m it  
D ex tr in  a is  B in d em itte l u n d  m it  T h on - u n d  H olz-  
m eh l a is  M itte l zu m  F e st  w orden, in  B rik ettform  
g ep re fs t, ais h eizk ra ftig es  B ren n m ater ia l. Dr. INI. 
Prijpper, Nachterstedt.

K l. 13. Nr. 78 184. 30. Juni 1897. B. 8615.

Speisewasser-Vorwarmor und  -Reiniger, dessen das 
eingespritzte Speisewasser auffangender Behalter 

in  das Kesselwassor eintaueht und  m it Scheide ■ 
wanden versehen ist. Babcoek & Wilcos, Limited, Berlin.

K l. 13. Nr. 77 918. 30. Sept. 1896. G. 3446.
A is  D am p fiib erh itzor u n d  K on d en sator d ien en d e, 
a n e in a n d erg ere ih te , u n ter  e in an d er  k o m m u n i-

z ier en d e , te llerform ige  H oh lk orp er m it  in n erer  
Z w isch en w an d . Yon Jan von Grubinski, Warschau: 
Vertr.: C. v. Ossowski, Berlin W.. Potsdamerstr. 3.

KI. 14. Nr. 78 301. 26. Mai 1897. Sch. 6131.
S teu eru n g  fiir D am p fm asch in en , w o b e i der D reh- 
sch ieb er  a u f zw ei g eg e n se it ig  verschiebb aren , 
zw isch en  D reh sch ieb er u n d  S ch ieb ersp iege l lie g e n -  
d e n , verstellb aren  E x p a n s io n sp la tten  ru h t. J. E. 
Schumacher, Koblenz.

K l. 47. Nr. 77 703. 19. Juni 1897. L. 4349.
R ed u ziorvon til m it  im  Z u le itu n gsroh r gefiihrtem , 
in  d essen  A ch sen rich tu n g  sp ie len d em  u n d  m itte ls t  
h o h er  verstellbarer H ob eliib orsetzu n g  von  einer  
M em branę b eein flu fsten  Y en tilk orp er . Von Emil 
Lychenheim u. A. F. Baumann, Scliwartau.

K l. 47 . Nr. 77 705. 19. Juni 1897. H 8001.
R ohrverb in d un g m it an  d en  R oh ren d en  ange- 
ord n eten , k o n isch  g e s ta lte te n  u n d  m u ffen artig  uber- 
e in an d er  gre ifen d en  F orm stiick en . Yon Iloyer u. Glalm, 
Schonebeck a./E.

K l. 73. Nr. 78 275. 2. Januar 1897. W. 4915.
S e il au s D riihten m it  e in g eg o ssen er  Z ink -, Z inn- 
od . d gl, Z w isch en lage. Westfiilische Drahtindustrie, 
Hamin i. W.

K l. 74. Nr. 78 202. 10. Juni 1897. Sch. 6191.
E lek tr isch er  S ich er h e its-S ch a ch ts ig n a la p p a ra t m it  
von d er F ord ersch a le  au s d u rch  e in e  Z u gvorrichtun g  
zu  b eth a tig en d er  K on tak tvorrich tu n g . Ant. Schimitzek, 
Klein-Kunzendorf; Vertr.: C. Fehlert und G. Loubier, 
Berlin N.W., Dorotheenstr. 32.

Deutsche Reichspatente.

K l. 1. Nr. 91 980. A n lage  zu m  A u fb e re iten  von  
K ohle. Yon Karl J. Mayer in Barmen. Yom 1. Mai 1896.

Die gewaschene Kohle wird mil ilirem Schlamm und 
Waschwasser aus der Setzmaschine B in den Sumpf C 
gespiilt. Aus diesem gelangt die Kohle durch das Becher- 
werk D in die EntwassćrungssUmpfe II, in die auch dic 
im Sumpf F gekliirten Schlamme durch die Pumpe G befórdert

werden. Die aus den Siimpfen II abfliefsenden gekliirten 
Wasser gelangen durch Rinne I zur Setzmaschine B zuriick, 
•wohin auch das gekhiite obere Ueberlaufwasser der Spitz- 
kastensiimpfe F mittelst Pumpe K zuriickgefiihrt wird.

K l, 24. Mr. 92 507. Z ugregler. Yon F. Kruger 
in Stolpen i. S. Yom 1. September 1896.

Ein ununterbrochen bewegtes Klemmklauen- oder Sperr- 
klinkenwerk bezw. ein ununterbrochen betriebene Welle 

mit einem Reibungs- oder Mitnehmerrad schlicfst durch 
Emporziehen des Gegengewichtes oder des Essenschiebers 
selbst diesen letzleren allmahlich, wobei ein weiteres Fort- 

sehieben durch Auslosungsvorrichtungen selbstthiitig ver-
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hindert wird, das Oeffnen des Essenschiebers aber durch 
yolliges, vom Heizer bewirktes Auslósen des weiter be- 
wegten Klauen- oder Klinkenwerkes bezw. des Reibungs- 

rades erfolgt.
KI. 24. Nr. 92 508. H o h ler  S ch au k elroststab .

Von Andrew Pillatt in Nottingham, England. Vom 
13. September 1896.

Der durch die Patentschrift Nr. 87 546 bekannt ge- 

woidene hohle Roststab ist ais Schaukelrost in der Weise 
ausgebildet, dafs an den einzelnen Stiiben seitlich angebrachle 
Ziihne oder Ansiilze, die ebenfalls mit Luftkanalen versehen 
sind, bei der schaukelnden Bewegung in einander greifen. 
Das Schaukeln erfolgt durch umnittelbare Einwirkung einer 
hin- und herbewegten und mit den nach unten verl!ingerten 
Mundsliicken der Roststiibc verbundenen Stange.

KI. 27. Nr. 91 909. L u ftk om p ressor. Von Ernest 
Wittmann in Montery, Mexiko. Vom 23. Oktober 1895.

Die Umstcuerung fur das Druckmittel erfolgt durch 

komprimierte Luft, welche aus dem Sammelcylinder a der 
komprimierten Luft in den Steuerungscylinder b gelangt, dessen

mit Kolbcn c und stellbaren Anschliigen d versehere aus- 
geglichene Stange die Bewegung des das Ein- und Auslafe- 
ventil am oberen Ende des Arbeitscylinders e bethiitigenden 
Gestanges herbeifuhrt. Der Wasseraustritt aus dem Sleuer- 
cylinder kann durch ein Ventil erfolgen, welches in dem 

besonderen Wassernustrittsrohr des mit dem Rucksclilag- 
yentil f versehenen Sleuercylinders vorgesehen ist, um eine 
Geschwindigkeitsregelung des Kompressors zu erzielen.

KI. 4 0 . Nr. 91 898. E in r ieh tu n g  zu r g le ic h - 
ze it ig en  G ew in n u n g  von  B le i u n d  Z ink. Von 

Richard Schneider 111 Dresden. Vom 21. Juni 1896.
Zwecks gleichzeitiger Gewinnung von Blei und Zink 

aus bleihaltigen Zinkerzen nach dem DestiUationsverfahren 
erhalten die Retorten aufser der am oberen Ende an- 

geordneten Zinkrorlage am unteren Ende eine Vorlagc fiir 
das Blei.

KI. 74. Nr. 92 625. V o rr ich tu n g  zu m  A n zeigen  
d es A u ftreten s sch a d lich er  G ase in  B ergw erk en , 
ch em isc h e n  F ab rik en  u n d  a h n lich en  A n lagen . Yon
Leo Cohn in Breslau. Vom 2. November 1895.

Ein in den Stromkreis einer Bogenlampe, welche ohne 
Schutzglocke bezw. nur yon einem Davyschen Sicherheitsnelze

umgeben ist, eingeschaltetes Ampbremeter schliefst beim 
Ueberhandnehmen von Stickstoff und daraus resullierendem 
Schlechterbrennen der Lampe mittelst. des Zeigers einen 
elektrischen Alarmstromkreis.

KI. 75. Nr. 92 612. A n od ę fiir e le k tr o ly t isc h e  
Z w eck e. Von Itenry Blackman in New - York. Vom
7. Aug. 1S95.

Die Anodę besteht aus einer gegossenen Plalte von 
magnetischem Eisenosyd (Magnetit, Ilmcnit), die zweck- 
miifsig unter gleichzeitiger Benutzung eines gceigneten FIuls- 
mittels bergestellt wird. Ein geeignotos Materiał fiir eine 
solche Anodę ist die sog. schwarzc Schlacke (black slag), 
welche ais Hauptbestandteil magnetisches Eisenoxyd enthiilt. 
Es geniigt auch, wenn nur die mit dem Elektrolyten in 
Beriihrung kommenden Teile der Anodę aus magnetischem 
Eisenoxyd bergestellt sind, also z. B. die Anodę aus einer 
Eisenplatte besteht, die mit einer durch Gufs hergestellten 
Schicht von magnetischem Eisenoxyd iiberzogsn ist.

KI. 80. Nr. 91 734. R egu lierb are  A bm efsvor- 
r ich tu n g  fiir d ie  M ateria lien  zu r B r ik ettfa b r ik a tio n . 
Von Jos. Engels in Haminerthal a. d. Rulir. Vom 9. Juni 1896.

Kohle und Pech werden der Mischmaschine durch Zellen- 
riwler ab zugefuhrt; in diese gelangt das Materiał durch 
Fulltrichter. Die Zelien des Rades a fiir die Kohle Sind 
gegeniiber den Zellen des Rades b flir das Pech ent
sprechend grols geslaltet. Die vermehrte oder yerringerte 
Pechzugabc wird dadurch erzielt, dafs dcm Rade b eine 
grofsere oder geringere Drehgeschwindigkeit erteilt wird. 
Auf der Antricbswelle w dieses Rades ist eine Anzahl 
Riemenscheiben r oder eine Riementrommel angebracht, 
deren Durchmesser nach der einen Seite hin stufenformig 
oder allmahlich zuniinmt.

Dieser gegeniiber ist eine Welle x angeordnet, auf 
welcher sich Riemscheiben s befinden, deren Durchmesser 
ebenfalls. aber nach der entgegengesetzlen Seile hin zu-

i.E333ł=

nimmt Die Scheiben der einen Welle sind mit denen der 
anderen Welle durch Riemen verbunden. Die Welle x 
wird in beliebiger Weise angetrieben. Befindet sich der 
Riemen auf der ntiltkren Scheibe bezw. in der Mitte, so 
ist die Bewegung des Rat!cs b die normale. Ist liingegen 
der Riemen nach der einen oder anderen Seite gebracht, 
so bewegt sieh das Rad b schneller oder lan«samer, sodafs 
etwa 1 pCt. Pech mehr oder weniger abgegeben wird.

Jlarkttoericlite.
B u h rk oh lon m ark t. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagcn auf den Staatsbahncn taglicli, durcbschnitt- 

lich in Doppelwagen zu 10 t berechnet, gestellt:



Nr. 83. 650 -

1896 1897 Verhaltniszahl

i .— 15. Ju li 12 226 13 186 12 421

16.— 31. „ 12 554 13 725 12 421

Dic durchschnittliche tiigliclio Zufulir an Kohlen und 

Koks zu den Rheinhafen betrug in Doppelwagen zu 

10 t in

Duisburg 
1896 1897

Ruhrort 
1896 1897

Hochfeld 

1896 1897

1.— 7. Juli 651 546 1494 1396 258 246

8.— 15. „ 785 775 1627 1635 312 289
16.-22. „ 676 756 1726 1629 296 254

23.-31. „ 832 892 1793 1893 261 317

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im 

Ju li am

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

3,10. 3,02. 2,92. 2,76. 2,58. 2,46. 2,39. 2,50.

In der zweiten Halfte des Juli und im laufenden 

Monat ist im Yergleich zu dem stiirmischen Geschafts- 

gang wahrend der vorflossenen Monate eine gewisse 

Beruhigung eingetreten. Diese Erscheinung ist um so 

naturgemafser, ais bislang trotz der heifsen Jahreszeit 

auf das angestrengteste gefordert und die Leistungs- 

fahigkcit der Zechen erheblich gesteigert ist. Auch 

haben verschiedene grofsere Eisenwerke durch rogel- 

mafsigen Fortbezug wahrend der Inventur einige Vor 

rate angesaramelt, sodafs sie zur Zeit nicht melir durch 

die Sorgo um rechtzeitige Beschaffung der nbtigen 

Mengen zu so lebhaften Anforderungen gedrangt werden 

ais bisher. Dafs dor Versand trotzdem ein sehr regor 

war, ergiebt sich aus den Wagengestellungsziffern und 

der Thatsache, dafs die Fordereinschrankumr der 

Syndikatszechen von 8,09 pCt. im Juni auf 7,36 pC’t. 

im Monat Ju li heruntergegangen ist.

Dic Rheinschiflahrt war weiterhin von guteni Wassor- 

stande bcgiinstigt; die Vorriite in den Liigern haben 

etwas zugenommen, sind aber verhaltnismaf?ig aticli 

jetzt noch gering.

Hinsichtlich der Marktlage in den einzelnen Sorten 

ist folgendes zu bemerken:

In G a skoh len  findet eine regelmiifsige Abnahme 

der vertragsmafsigen Mengen statt.

In G a s f l a m m k o h l e n  kann die Nachfrage nicht 

nur voll befriedigt werden, es sind sogar einige, wenn 

auch geringe verfiigbarc Mengen vorhanden. Seinen 

Grund hat dies zum Teil in den gerade fiir die Gas- 

flammkohlenzechen wesentlich erhohten Beteiligungsziffern 

und der damit stark gestiegenen Produktion.

Der Fe tt  ko h 1 en m ark t  ist nach wie vor giinstig. 

Namentlich Stiickkohle, best melierte und 3S'uls I und I I  

gehen flott, wahrend Fcttfórderkohle etwas weniger stark 

begehrt ist. Kokskoh len  sind jetzt in ausreichender 

Menge YOrhanden. Einerseits hat die grolśe Zahl der 

Arbeitstage im Ju li eine erhohte Erzeugung und anderer- 

soits haben einzelne Betriebsstorungen auf den Kokereien 

einen Minderverbrauch bewirkt.

Magerkoh len konnen, soweit die aufbereitetenSorten 

in Frage kommen, immer noch nicht in ausreichender 

Menge geliefert werden. Mehrere Zechen haben Infolge von 

Betriebsstorungen erhebliche Ausfalle in der Forderung 

gehabt. Feinkohle, welche bei dem starken Separations- 

betriebe und dem vielfach geringen Stlickgehalt der 

Magerkohle, in grofeer Menge fallt, ist hier und da 

iiber die Nachfrage hinaus vorhanden. Ka lk- und 

Z ie ge lkoh len  crfreuen sich infolge der teilweise fiir 

Bauarbeiten ungiinstigen Witterung nicht mehr so leb

haften Begehrs. Doch werden die hier nicht benotigten 

Mengen zur yermehrten Erzeugung von Aufbcreitungs- 

produkten vollig verbraucht.

Dic Lage des K o k s m a r k t e s  ist anhaltend gut, 

auch die Abnahme in gebrochenem und gesiebtem Koks 

bleibt fiir die jetzige Jahreszeit iiberaus regelmafsig. 

Die Lieferungen an die grofsen Verbraucher haben in 

den letzten Wochen ungefahr dem laufenden Bedarl 

entsprochen, Mehrfach tritt in der letzten Zeit das 

Bestreben hervor, aus Furcht vor dem im Herbst er- 

warteten Wagenmangel Vorrate anzusammeln. Der 

Gesamtversand des Westfalisehen Kokssyndikats betrug 

im ersten Halbjahr 1897 2 897 689 t gegen 2 674 599 t 

in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steigerung 

betragt mitliin 7,7 pCt., stimmt also mit der 8 pCt. aus- 

machenden Steigerung der Roheisenerzeugung ungefahr 

iiberein. Die Seeausluhr blieb im ersten Halbjahr auf

49 010 t beschrankt, die Ausfuhr des ganzen Jahres 

wird voraussichtlich nur Ya der vorigjahrigen Hohe er- 

reichen.

In Brike tts  war die Geschaftslage iiberaus giinstig, 

die meisten Marken sind vollig ausverkauft, sodafs liierin 

neue Verpllichtungen fiir die nachste Zeit nicht iiber- 

nommen werden konnen. Im Monat Ju li b.etrug der 

Absatz der 24 dem Brikettverkaufsverein angehorenden 

Brikettfabriken 83 200 t und hat mit etwa 3000 t. die 

angemeldete Gesamtbeteiligungsziffer iiberschrłtten. In 

der Zeit vom 1. Januar bis 31. Ju li d. J . gelangten 

zum Absatz 527 000 t gegen 478000 t in den gleichen 

sieben Monaten des Vorjahres. Das Anwachsen belauft 

sich also auf rund 49 000 t oder 10,3 pCt.

Mit einer Seedampfer-Gesellschaft konnte ein Ab- 

schlufs auf 20 000 t zur Lieferung April 1898/99 mit 

einer Preiserhohung von 50 Pfg. fiir die Tonne er

neuert werden, trotz der scharfen Konkurrenz in 

englischer Kohle

), D e u ts c h e r  E is e n m a r k t .  Uuber Fortschriite in den 

Absatz-Yerliiiltiiissen des Eisenmarktes liifst sieli auch in 

diesem Monat nur wenig berichten. Die sommerliche Slille 

hat angelmlten, docli hat sich eine Abschwiichung der Preise, 

einige wenige Artikel ausgenommen, nocb nicht bemeikbar 

gemacht, man bat auch gar keine Ursacbe eine solche zu 

befurchlen, denn da die Vorrate in zweiter Hand nach- 

lęerade ausgehen, so raussen sclion in den nachsten Monaten 

die Kaufer m it grofseren Auftriigen an den Markt treten. 

Die feste Haitung der Rohstoffe liifst ebensowenig einen
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Preisriickgang befiirchten. Man sclieint den Nutzcn des 
Zusammenschlusses immer mehr cinzuselien. Ein Syndikat 
nacli dem andern, das bereits friiher unter vcriinderten 
Umstiinden bestand, tritt, durch Jden Erfolg der iibrigen 
ermutigt, wieder ins Leben, so im letzten Monate das 
Walzdrahtsyndikat.

In Oberschlesien  hat die bereits friiher gemeldete 
Besserung der Nachfrage in einigen Geschiiftszweigen 
weitere Fortschritte gemacht; namentlich tritt der Bedarf 
an Walzwerkserzeugnissen immer mehr zu Tage. Der 
Zwischenhandel kommt langsam mit seinen Auftriigen an 
den Markt und auch das Ausfuhrgeachiift sclieint sich leb- 
liafter zu entwickeln. Die Nachfrage nach Ilandelseisen 
und Handelsbleclien ist nocli in den letzten Wochen 
merklich gestiegen; allenthulben hat man die Preise zu 
halten gewufst. Im Gegcnsatz zu den westlichen Distrikten 
hat sieli daselbst das Blechgcschiift belebt und sogar Fcin- 
blechc behaupteten sich fest im Preise. Allerdings ist die 
Erzeugung des letzteren Artikels im Ycrliiiltnisse ?um 
Absatzc noch zu grofs. Die Stahlwerke sind durch Auf- 
triige von Seiten der Bahnen gut beschiiftigt. Dic rege 
Bauthiiligkcit hat glciclifalls einen giinstigen Einfiufs auf 
die Eisenindustrie Oberschlesiens ausgeiibt. Die Kon- 
struktionswerkstiilien und Maschinenfabriken sind aus- 
reichcnd beschiiftigt und auch bei den Rohrengiefscreicn 
maclit sich eine Vermehrung der Auftriige bcmerkbar. Die 
folgenden Mitteilungen bcziehen sich auf den rheinisch- 
westfiil i sch en Eisenmarkt.

Das Geschiift inEisenerzen hat trotz der in anderen 

Geschaftszwcigcn herrschenden Stille bisher sich noch immer 
lebhaft gchalten. Die Siegerliinder Gruben sind so stark 
in Anspruch genommen. dafs sie den Anforderungen vicl- 
fach kaum geniigen konnen. Die Preise liabsn sich unter 

diesen Umstiinden fest behauptet. Auch in ausliindischcn 
Erzen war das Geschiift im Juli nocli ziemlich lebhaft.

Der Roheisenniarkt steht unter dem Einflusse der 
allgemeinen Stille ; der Absatz ist ein ziemlich glcich- 
miifsiger und wird, da noch viele friiheren Auftriige abzu- 
wickeln sind, noch liingere Zeit in derselben Weise an- 
halten. Neue Auftriige sind nur wenige gebuclit worden, 
Auf Lager geht im ganzen und grofsen nur sehr wenig 
Roheisen. Die gegen den Vormonat unyeranderten Preise 
behaupten sich fest. Die Gesamtrohcisenerzeugung des 
Deutschen Reiches belief sich im ersten llalbjahr auf

3 341 815 gegen 3 095 805 t in dem cnlsprecheuden Zcit- 
raume des Vorjahres. Im Juni wurden 542 000 t gegen 

580 000 im Mai und 515 000 t im Juni 1896 erzeugt.
Auf dem Walzeisenmarkte geht das Geschiift seinen 

gewolmten ruhigen Gang. Die vorliandcncn Auftriige sichern 

durcliweg einen ununterbrochenen Betrieb. An den Preisen 
hat sich bis jetzt nichls geiindert; nur die aufserhalb der 
Vcrb;inde stelienden Werke suchen durch Unterbicten hier 

und da Aufiriige zu erhalten.' Die Stab eisen werke sind 
vcreinzelt bereits etwas besser beschiiftigt ais im Vormonat. 
Da die Grofshiindler mit ihren Vorriiten bald zu Ende sein 

diirften, so kann man mit einiger Sicherheit auf ein leb- 
hafteres Uerbstgeschiift rechnen. Andauernd (lott gehen 
Triigcr; dieselben sind lebhafter gefragt ais in friiheren 
Bauperioden; so dafs die Preise sich fest behaupten! Die 
Grobblecliwerke sind durchweg gut beschiiftigt, doch 
gehen Neubestellungen nur spiirlich ein. Der Preis fiir 

Schwcifseisenkcsselbleche ist um 2,50 JL  erhoht 
worden. Ftir Feinblechc ist die Lagc eine recht be-

denlcliche; der Mangel an Einigkeit vcranlafst die Werke, 
sich in den Preisen gegenseitig bis aufs iiufserstc zu 
driicken. Dennoch ist die Beschiiftigung so minimal, dafs 
bereits im Siegerlande Feierschichtcn cingelcgt werden 
mufsten. Ueber dic Gewiihrung von Preisnachliissen fiir 
Ausfuhrwaren sind nocli keine bestimmten Beschlusse gefafst 
worden. Die Bandeisenwerke sind leidlieli beschiiftigt; 
auf der letzten Vcrsaminlung der rheinisch-westfiilischen 
Bandeisenwerke zu Koln wurde an dem jetzigen Grund- 
preise von 140 JL. fcstgehallen. Bei grofseren Abschlussen 
soli jedoch ein Preisnachlafs von 2— 4 JL  per Tonne 
bcwilligt werden.

Das D rahtgeschiift liegt noch immer sehr im Argen. 

Der ausliindische Wettbewerb wird so stark, dnfs deutsche 
Ware mehr und inehr vom Wcltmarkt verdr;ingt wird. 
Mittlerweile ist die Bildung eines Syndikatcs deutseher 
Dralitwalzwerke zur Thatsache geworden. Es wird die 
Aufgabe dieser Vereinigung sein, sich mit den RohstolT- 

verb!inden behufs Erlangung wcitercr Erleichterungcn in 
Vcrbindung zu setzen.

Bei den Maschinenfabriken und Konstruktions- 
werkstatten ist die Beschiiftigung nach wie vor eine aus- 
reichcnde. Dasselbe gilt von den Bahnwagenanstalten, die 
iiberdies wieder auf grofsere Bestellungen von Seiten der 
Staatsbahnen reclinen. In der Geschaftslage der Eisen- 
giefsereien ist keine wescntliche Aenderung zu ver- 
zeichnen; die geringe Besserung des letzten Monats hat 
angehaltcn und die Preise sind fest geblieben.

Zum Yergleiche der Preisbewegung im Juli mit der 
der Vormonatc stellen wir im folgenden die Endnotierungen 

der letzten drei Monate gegeniiber.
1» Juni 1. Ju li 1. Aug.

JL JL. JL.
Spateisenstein gerostet 151-167 151-167 157-167
Spiogeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan — — 66
Puddelroheisen Nr. I, rhein.-

westf. Marken 58-59 58-59 58-59
Giefsereiroheisen Nr. I 67 67 67

Bessemereisen 63-64 63-64 63-64
Thomasrolieisen 60-61 60—61 60-61
Stabeisen (Schweifseisen) 

„ (Flufseisen)
135
130

135

130

135
130

Winkeleisen 140-143 140-143 140-143
Kesselbleche von 5 mm Dicke

und starker (Mantelbleche) 180 180 182,50
Siegener Feinbleche aus Scliweifs-

eisen 145 145 145
Kesselbleche aus Flufseisen 165 165 165
Walzdraht — — 120-123
Dralitstifte 135— 140 135-140 135-140
Grubenschienen 106— 110 106-110 106-110

A Englischer Kohlenmarkt. Nachdem im Juni dic 

Jubiliiumsfestlichkeitcn wie die Plingsltage manclierlei 
Stijrungen gebracht hatten, hat das Geschiift im Juli wieder 
in seine normalen Bahnen eingelenkt, und im allgemeinen 
haben sich in den letzten Wochen die giinstigen Erwartungcn 
bestiitigt. wie man sie schon Anfangs Juli hegen durfte. 
Der Arbeiterstrcik an den Konstruktionswerkstatten hat aller
dings verschiedentlich den Absatz von Industriekohle etwas 
beeintriichtigt, blieb aber bislang doch, namentlich im 
Norden, ohne nachhaltige Wirkung. Durchweg herrschtc 
die letzten Wochen hindurch fiir Industriebrand wie Gas- 
kolilo ein recht gesunder Ton, die Preise haben sich fest 
behauptet, wenn nicht gcbesserl, und die Stimmung ist 
durchaus vertrauensvoll; auch fur Hausbrand ist die Ge- 

schiiftslage zum Teil nicht gerade ungiinstig, die Produ-
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zenten begniigen sich meist lieber mit einem bescheidenen 
Sommergescliiift und besehranken die Erzeugung, ais dafs 
sie iii den Preisen nachgeben. Die Ausfuhrziffern waren 
durchweg selir befriedigeml. — In Northumberland hat 
sich Maschinenbrand in Preis und Nach frage gut behauptet 
und wurde durcli den ArbeiteraUsstand nur wenig beein- 
ilufst; beste Sorten notieren S s. 9 d. p. t. f.o.b. Maschiuen- 
brand-Kleinkohle ist glcichfalls fest zu 3 s. 6 d. bis 3s. 9 d. 
Selir gut war die Nachfrage in Gaskohle und der Absatz 
seit Monatcn nicht so stark. Der Andrang ist fiir die 
jahreszeit ungewbhnlich stark, man beginnt allmiihlich, die 
\Vintcrvorriite cinzulegen, verschiedentlich haben die Gruben 
Auftriige fiir promptc Lieferung abweisen miissen; man 
noliert 7 s. 6 d .  bis 8 s. Ilausbrand ist schleppend zu 9 s. 
bis 10 s. 6 d. Bunkerkohle geht Ilott, ungesiebt zu 7 s. 6 d. 
bis 8 s. Beste Schmiedekohle notiert 7 s. In Koks ist die 
lokale Nachfrage wie die auswlirtige gut, Hoohofcnkoks cr- 
zielt 13 s. — In Durli am herrscht glcichfalls reges Lcben, 
nur sind einige Sorten Industriekohle etwas vernachliissigt. 
Maschineiibrand geht Ilott, das Geschiift mit den Ostsee- 
hiifen ist gut, und bedeutende Auftriige liegen -von siid- 

amerikanischen Hiifen vor; man notiert 9 s. p. t. f.o.b. Gas- 
kolile ist ungewbhnlich stark gefragt zu 7 s. 6 d. In 

Lancashire war der Markt in letzter Zeit ziemlich stetig, 
man sucht die Preise zu behaupten und zieht cs vor, die 
Erzeugung einzuschriinken und LageryorriUe anzuhiiufen. 
Die Aussichten sind bei der Wahrscheinlichkcit einer liingeren 
Dauer des genannten Streikes nicht sehr ermutigend. Ilauś- 
brand geht sehr schleppend, stellenweise wird nur 3 Tage 
wochentlich gefbrdert. Maschinenbrand und Schmiedekohle 
sind mafsig gefragt; man notiert 6 s. bis 6 s. 3 d Giinstig 
steht jetzt Kleiukohle wegen der geringeren Erzeugung und 

erzielt 4 s. 6 d. bis 5 s. fiir beste, 3 s. 9 d. bis 4 s. 3 d. 
liir mittlere und 3 s. 6 d. fiir gewohuliche Sorten. Das 
Ausfuhrgeschiift in gewóhnlichem Maschinenbrand ist noch 
iminer miifsig. In Yorkshire ist der Geschaftsverkehr 
verhiiltnismiifsig rege fiir den Sommer, wenn auch nicht

immor selir lohnend. In Ilausbrand herrschtc im Barnsley 
distrikte eine gute Durchschnittsnachfrage und der Versand 
nach London und dem Siiden wie nach den ostlichen 
Distrikten war letzthin ziemlich bedeutend. Beste Silkstone- 
kohle notiert 8 s. 3 d. bis 8 s. C d., zweite Sorten 6 s. Od. 
bis 7 Barnsley-Hausbrand 7 s. 3 d. bis 7 s. G d., gc-
ringere Sorten 6 s. 9 d. bis 7 s. Sehr lebhaft ist das Ge-
schaftinMasclunenbrand, ungewohnlich grofse Mengen kommen 
nach Hull und Grimsby zum Versand, bessere Sorten er-

zielen 7 s. 6 d. bis 7 s. 9 d. p. t., geringerc 6 s. 6 d. bis
7 s. Gaskohle ist still. Koks geht gut, beste gewaschene 
Sorten zu l i s .  bis 11 s. 6 d., gcwolinlicher Schmelzkoks 

zu 9 s. 6 d. bis 10 s. 6 d. p. t. In Not t inghamshire 
wie in Staffordshire sind die Gruben fiir Industriekohle 
durchweg gut beschiiftigt, dagegen ist der Absatz in Ilausbrand 
sehr rainimal. Die Preise sind im allgemeinen niedrig. — In 
Newport  war das Ausfuhrgeschiift recht befriedigend, Bester 
Maschinenbrand notierte zuletzt 9 S. 3 d. bis 9 s. 6 d., ist also 
im Juli um 3 d• gestiegen, zweite Sorten Ss. 9 d. bis9s., bester 
Ilausbrand 10 s. 6 d. In Cardiff waren die Ausfuhrziffern 
im Gegensatz zum Monat Juni immer gleiehmiifsig giinstig, 
und was Maschinenbrand angeht, ist die Geschiiftslagc jetzt 

eine recht gesunde. Die Ausfuhr ist recht bedeutend, die 
Preise konnten sich die letzten Woclien hindurch sehr gut 
behaupten und stehen cin wenig bober ais Anfangs Juli; 
beste Sorten crzielen l i s .  bis 11 s. 3 d., zweite Sorten
10 s. bis 10 S. 6 d. Klcinkohle war in letzter Zeit un- 

bestiindig im Preise, beste Sorten notierten zuletzt 6 s. 

bis 6 s. 3 d., zweite 5 s. Gd. bis 5 s. 9 d. p. t. Sehr
lebhaft ist die Nachfrage in Koks. Abschliisse fiir das
folgende Vierteljahr sind zu vol!en Preiscn erneuert worden, 
und fiir prompte Yerschiffungen wurden die Preise letzthin 
um G d. erhbht, bester llochofenkoks notiert 17 s. 6 d ., 
zweite Sorten 16 s., die Preise stehen also um 1 s. lioher 
ais Anfangs Juli. In Schottland hat sich in den letzten 

Woclien glcichfalls etwas mehr Leben entwickelt, die Aus

fuhr ist uinfangrcicher und die Preishaltung fest.

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

A m m o n i u m  s u l f a t B e 11 Z 0 1 T h e e i We chse l k u r s e  auf
Datum (Beckton terrus) gereinigt Frankfurt Frankfurt a.M.

Nummcr
August Stim

per ton Stim
90%  p. gali. 50<VoP.SalJ. Stim P. barrel roli p. galion

kurz 3 Monate

1897
mung TOIl bis mung von bis von bis mung von bis von bis von bis von bis

L. s. d. L. | s. d. s. d s. d. s. d s. d. 8. d. s. d. s. d. ». d. JL. A J t u JC. JL 'Ó
10 643 5. — 7 S 9 — quiet 2 2 1 2 — 2 1 — — — — — — — — — 20 34 — 1— 20 51 20 55

4 C. — 7 8 9 —!— — steady — - — — 2 — — — — — — — — — — — — 20 35 — 1 — — — — —

5 9. — 7 8 9 — — — quiet 2 - — — 2 — — — — — — — — — — — — 20 35 — — — —
6 10. — 7 8 9 —I— — n 2 - — — 2 __ —:— — — — — __ — — — — 20 36 — 1 — 20 52 20 5G
7 11. — 7 6 3 i — n 2 — — — 2 — — — 9 G 9 9 — 174 — — 20 36 — i— — — — —

Sufomissionen.
19. A u g u s t  1897, vorm. 10 Uhr. K o n i g l i c h e  

B e r g f a k t o r c i  z u S a a r b r u c k e n .  Anlieferung von 

ungefahr 15 000 kg Guhrdynamit, 30 000 kg Gelatinedynamit, 

1600 kg Sprenggelatine und 550 kg Zundpatronen, Bedarf 

in der Zeit von Anfang Oktober 1897 bis Ende Miirz 1898, 
sowie von 60 000 kg Putzbaumwolle und 3000 Buch 

Schmirgelleinen.

20 . A u g u s t  1897. K o n i g l .  G y m n a s i u m  z u D r e s d e n  

N e u s t a d t .  Lieferung des im  W interhalb jahr 1897/98

benotigten Heizungsmaterials an ca. 1100 hl Burgker Nufs 

steinkolilen, '200 h l oberschlesischcu Nufssteinkohlcn und 

1100 h l bohmischen Mittelbraunkohlen.

25. A u g u s t  1897. In  t en d a n t tir des X I I .  ( Kg l .  

s a c h s .)  A r m e e - K o r p s ,  Z w i c k a u .  Lieferung von an- 

niihernd 9 175 000 kg Steinkolilen fiir die Mililar-Ver- 

waltungen der Garnisonen im ostlichen Teile Sachsens,

4 280 000 kg Steinkolilen fiir die desgleichen im westlichen 

Teile Sachsen und 5 100 000 kg Braunkohlcn fiir ver- 

schiedene Yerwaltungcn etc. in der Garnison Dresden auf 

die Zeit vom 1. Oktober cr. bis Endo 1898.


